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Studien zu Konrad von Wurzburg I— III.

Von

Edward SehrSder.

Vorgelegt in den Sitzungen vom 9. und 23. Dezember 1911.

Die nachfolgenden Studien sind z. T. alteren Datums z. T.

junges Gewachs aus einer alten Wurzel. Icb gebe sie jetzt

hinaus: nicht so ausgereift wie icb wohl mochte, aber icb sebe die

Zeit nicbt ab, wo icb diesem Gegenstande die zusammenbangende
Bescbaftigung widmen kann die er verlangt. Die unmittelbare

Veranlassung, das was auf losen Blattem, in Zettelkasten und an
Buchrandem aufgezeicbnet war

,
fiir den Druck zu riisten

,
hat

mir das erste Stuck einer abnlich gerichteten Studienreihe von
Paul Gereke in den Beitriigen z. Gescb. d. d. Spr. u. Litt. 37,—244 gegeben, das ‘Vorscbliige zum Text des Engelhard’ bringt:
fast durcbweg beacbtenswerte und z. T. vortrefflicbe Beitrage zur
Kritik dieses zwiefach, durch seinen Kunstwert wie durch seine
TJberlieferung, reizvollsten Werkes unter den epischen Dicbtungen
des frucbtbaren Epigonen. Wir diirfen uns unbedingt des wobl-
geriisteten Mitarbeiters freuen, mag er nun bei dem Plane einer
neuen Engelbardausgabe bleiben, oder vielleicbt im weitern Ver-
laufe seiner Bescbaftigung mit Konrad anziebendere Aufgaben finden,
als ein Werk von neuem berauszugeben, von dem der Name Moriz
Haupt nicht wegzudenken ist, und das vorlaufig in der von Eug.
Joseph besorgten zweiten Auflage noch ausreichend im Lagerraum
der Eirma S. Hirzel aufgestapelt liegt.

Ich selbst habe • mit der Moglichkeit einer dritten Auflage des
Engelhard’, die nach dem friihen Tode Josephs mir zufallen mufite,
kaum ernsthaft gerechnet: dafl ich mich aber dafiir in all diesen

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Ktasse. 1912. Heft 1. 1



2 Edward Schroder.

Jahren vorbereitet babe, mogen die nachfolgenden Studien I and II

beweisen. Ich flicke da nicbt nur am Hanptschen Text herom,

sondem verstiche die Grundlagen der Textkritik des Engelhard

fester zu legen
,

als es Hanpt getan hat. Der eigentliche Plan

aber, an dem ich fiir meine Person festhalten mochte, ist der einer

kritischen Gesamtansgabe der kleinen erzahlenden Dichtnngen

Konrads, nnd anch diese Antgabe ist mir erst ans dem Erbe Jo-

sephs zngetallen. Es ist der Plan auf den Miillenhoff in der Vor-

rede znr dritten Anflage der ‘Altdentschen Sprachproben' hinwies

:

im wesentlichen als das Ergebnis seiner eigenen, jahrelang gepflegten

textkritischen Ubungen. E. Joseph, K. Kochendbrffer und ich sollten

ihn gemeinsam ausfiihren, aber die gesamte Aufgabe ubemahm
schliefilich Joseph, dem ich anch meine Vorarbeiten znm ‘Otte’ znr

Yerfiigung stellte. Die beiden Stndienfreunde sind vor mir ge-

storben, nachdem mir mit jedem von ihnen noch ein langeres Zu-

sammensein in Marburg beschieden gewesen ist — ohne dafi wir

da freilich viel von Konrad von Wurzburg geredet batten. Aus
Josephs KachlaB hab ich dann das Eandexemplar der ‘Sprach-

proben’ an mich genommen, aber es ist vorlaufig verschlossen ge-

blieben, da ich die wiederholte textkritische Beschaftigung mit

dem ‘Schwanritter’, deren Ergebnis ich unten als Nr. Ill vorlege,

mit Absicht in voller Unabhangigkeit durchfiihren wollte. Ich

selbst babe mich unter Mullenhoffs Leitung nur mit dem ‘Herz-

mare’ beschaftigt — vor nun mehr als 30 Jahren. Aber ich be-

halte diese Stunden stets in dankbarem Gedachtnis: sie gaben mir,

nachdem ich mich unter Scherer in StraBburg allzufriih mit dem
Nibelungenlied und dem Iwein abgequalt hatte, das rechte Hand-
werkszeug der Textkritik gegeniiber einem Dichter von durch-
sichtigem Stil und einfacher Metrik.

Aus der Textkritik Konrad.^, wie ich sie spater fiir mich and
mit meinen Studenten wiederholt auigenommen babe, erwuchsen
mir die ersten Einsichten in die Chronologic seiner W^erke, von denen
im Anzeiger f. d. Alt. 25, 369f. meine Eezension von Henczynskis
‘Alexius -Ausgabe Andeutungen brachte : freilich war hier bereits
die wichtige Beobachtung Blotes, Zs. f. d. Alt. 42, 44 ft'. vorausge-
gangen, wonach der ‘Tumei von Nantheiz’ jiinger als der ‘Schwan-
ritter sein muBte. Mit der inneren Chronologie von Konrads stro-
phischer Lynk befaBte sich die Dissertation von A. Wode, das
zeitliche Verhaltnis der Legenden stellte G. Janson fest (beide Mar-
burg 1902), und H. Laud an bat dann (Gottingen 1906) einen im
ganzen wohlgelungenen Versuch gemacht, in die Zeitfolge des
Gesamtwerks Ordnung zu bringen: vorlaufig auf Grund sprach-
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licher imd metrischer Beobachttingen
,

die wohl als Leitfossilien

gelten diirfen, aber docb nicbt iiberall den gleicben Wert haben.

Einen Einzelpunkt der Chronologic, die Stellung des ‘Tumei’

innerhalb des letzten Schaffenskreises
,
hat dann soeben A. Galle

in seiner Arbeit iiber ‘W^appenwesen und Heraldik bei Konrad von

Wurzbnrg’ (Grottingen 1911) abweichend erortert, wahrend er im

I ubrigen, soweit sein Beobachtungsfeld ansreicht, Laudans Ergeb-

nisse bestatigen zu kbnnen glaubte.

Ich selbst werde im nachfolgenden die Stellung einzelner Werke
innerhalb der Gresamtproduktion mehrfach naher beleuchten konnen,

nnd znm Schlusse gedenk ich allerlei darzubieten was ich fiir die

genauere zeitliche Eestlegnng des einen und des andem Gredichtes

gesammelt und angemerkt habe. Im groBen und ganzen wird es

bei der von Laudan aufgestellten Reihenfolge der Werke bleiben

— wenigstens innerhalb der von ibm aufgestellten Gruppen. Aber
ich weiche von ihm insofern ab, als ich diese vier Gruppen nicht

ansehe als auf einander folgende Schichten, sondern vielmehr als

Kreise die sich durchschneiden. Ich halte also mit Laudan den

‘Otte’ fiir die spateste der drei kleinen Novellen, den ‘Silvester’

fiir die friihste der Legenden: aber ich setze den ‘Silvester’ vor
den ‘Otte’. Wie Janson und Laudan seh ich den ‘Pantaleon’ als

die jiingste Legendendichtung Konrads an, behalte mir aber vor,

ihm einen Platz in Konrads letztem Lebensabschnitt zu geben.

Auch die Entstehung des ‘Schwanritters’ zwischen ‘Partonopier’

und ‘Trojanerkrieg’ scheint mir noch nicht hinreichend gesichert

zu sein.

I. Die tiberliefening des Silvester.

Litteratur. Erste Mitteilung aus der Trierer Handschrift : Graff, Diu-

tiska 2 (1827), 1—39. Ausgabe von W. Grimm, Gottingen 1841; rec. von Be-
ne eke GGA. 1841, S. 728. — Nachtrage und Berichtigungen zum Text von W.
Grimm und M. Haupt, Zs. f. d. Alt. 2 (1841), 371—380. Weiteres von Haupt
(1844) und E. Joseph (1890) in den beiden Ansgaben des Engelhard (s. Register

zu den Anmerkungen der 2. Ausgabe S. 315); Joseph Klage d. Kunst, s. Re-

gister S. 86. Eine Einzelheit berichtigt aus der Hs. G. Wolff, Anz. f. d. Alt.

19, 156, wo auch die Versziihlung Grimms korrigiert wird (5222 Verse statt 3220).

— Uber die Quelle : Prochnow, Mittelhochdeutsche Silvesterlegenden und ihre

Quellen (Diss. Marburg 1901) S. 7—35 (= Zs. f. d. Phil. 33, 147-175).

Als Laudan 1906 die Beobachtung machte '), daB unter alien

Dicht ungen Konrads keine in metrischer Beziehung sauberer und

1) Zs. f. d. Alt. 48, 533 ff.

1 *



4 Edward Schroder

zuverlassiger iiberliefert sei als der ‘Pantaleon' in seiner jungen

Wiener Papierhandschrift
,
da hat er bei mir zunachst eine Vor-

stellnng znriickgedrangt
,

die ich seit Jahren hegte : da6 wir

namlicb eine fast ideale Uberliefernng Konrads in derein-

zigen Handschrif t des ‘Silvester’ besaBen. Da6 icb mit dieser

tiberzeugung, die mir jetzt, wo ich sie gefestigt babe, als sebr wicbtig

erscbeint
,

nicbt frilber hervorgetreten bin
,
bat seinen besondern

Grand. Der Ansgabe W. Grimms bis in Einzelheiten zu vertrauen

trng ich Bedenken, die aucb durcb das beigegebene Paksimile nicbt

ganz beseitigt warden; als ich aber die Trierer Stadtbibliotbek

anfsuchte. um die Handscbrift an Ort and Stelle zn priifen, w'ar

sie nicbt anfzufinden ; der damalige Oberbibliotbekar Dr. KeulFer

erklarte mir, daB er den Kodex, eines der kostbarsten Besitztiimer

seiner Sammlung, nie mit Angen geseben babe (^0. April 1900).

Nach 11 Jahren hatte ich mit einer Anfrage aus Gottingen besseren

Erfolg; die Verwaltung der Bibliotbek bat mir das Mscr. 1990

bierhergesandt
,

ich babe die Handscbrift bequem kollationieren

und jede nachtraglich auftauchende Frage durcb den Augenscbein
erledigen konnen.

Es ist eine Handscbrift vom zierlicbsten Format — Gebet-

bacbsformat mbchte man es nennen — wie sie namentlicb fiir

Werke gewablt wnrde die man bei sicb zn tragen pflegte: Hohe
110 mm., Breite 75 mm., fiir die Schriftkolumne (die mit dem Vers-
ende ofter iiberschritten wird) 85 resp. 48. Auf jeder Seite steben

18 Yerszeilen (obne Einruckung) anf kaum sicbtbaren Linien.

Die Absatze sind durcb rote Initialen von doppelter Zeilenbohe
markiert. Der Codex bestebt aus 19 Quaternionen

; die ersten acbt-
zehn sind jeweils auf der KUckseite des letzten Blattes numeriert.'
Der ‘Silvester’ reicht bis Bl. 146" oben ; er ist von einem Scbreiber
in zierlicber Bucbscbrift obne jede Versliicke durchgescbrieben.
Ein anderer, gleicbzeitiger Scbreiber fiillte zunachst die Seite mit
einem Gebet, das Graff Diutiska 2, 35 als ScbluB unseres Gedichtes
abdruckt: es sind Schreiberverse, die alsbald gut heil dem schribere

wiinschen, der aber, wie gesagt, nicbt aucb der Scbreiber dieses
Nachtrags ist. Ebenfalls gleichzeitig eingetragen ist dann auf
Bl. 146'— 149’' ein Gedicht auf den engliscben GruB (Graff S. 35—39).
Der Rest dieser Seite und die drei letzten Blatter des Quaternio
blieben also frei : auf Bl. 150" hat eine spatere

,
ungeiibte Hand

das bei Graff S. 39 abgedruckte kurze Reimgebet an die Gottes-
mutter eingetragen, in dessen grobdialektiscber Ortbographie be-
sonders die Form inprechet fiir ensprichet dieselbe Erscbei-
nung {p- fur sp-) treffen wir namlicb bei dem Scbreiber des Silvester,
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nnd zwar so oft, da6 an ein bloBes Versclireiben nicbt zu denken

ist
:
prach 3454. 3489. 4110, prechen 3268, enprechen 3697. Hier mu6

also wohl eine, vielleicht eng begrenzte lokale Eigentiimlicbkeit

vorliegen.

Von den nun nocb freibleibenden beiden Blattern bat der

alteste Bncbbinder das letzte (152) an die hintere Einbanddecke

angebeftet, nnd so ist es ancb bei einer spateren Erneuerung des

Einbandes geblieben. Leider aber bat dieser nngeschickte Menscb

ancb das erste Blatt des ersten Quaternio in abnlicher Weise be-

nutzt nnd so zeitweise Bl. 1’^ vollig unsicbtbar gemacbt. Als man
(im 15. Jb. ?) den Scbaden entdeckte und nun das angeklebte Blatt

losloste, blieb die Scbrift teilweise am Holzdeckel baften. und jene

Vorderseite erscbien dem damaligen Besitzer so entstellt, da6 er

sicb entscbloB das ganze Blatt abzuscbreiben oder abscbreiben zn

lassen: daB dabei eine andere (‘jilngere nnd scblechtere’) Hand-

scbrift als Yorlage gedient babe, wie Wdb. Grimm annabm, ist

ganz ausgescblossen. Der Scbreiber hat genau soviel lesen konnen

wie wir beute, und er bat da raten miissen wo wir heute raten:

trotz oder vielleicht wegen des Reagenz das Graff augewandt zn

baben scbeint; um Zweifel in wicbtigen Dingen bandelt sicbs zum
Gluck nicbt.' Mit diesem Erganzungsblatt wurde wunderlicber

Weise nacb Bl. 1 nocb ein zweites
,

leeres Pergamentblatt einge-

scbaltet, das spater zu Besitzvermerken benutzt worden ist : daraus

ergibt sicb, daB der Kodex in die Stadtbibliotbek aus der Biblio-

thek des Jesuitenkollegiums gelangt ist; die Jesuiten mogen ihn

aus Privatbesitz erworben baben.

Wilh. Grimm weist die Handscbrift nocb dem 13. Jh. zu, und
auch Wilh. Meyer billigt diese Datierung obne jedes Bedenken.
Der Mangel aller Ligaturen, die altertiimliche Verwendung des ^
die Formen mancher Bucbstaben wie das d, r, z sprechen unbe-

dingt fur eine so friibe Entstebungszeit : es ware also nicbt un-

moglich, daB das Mscr. nocb bei Lebzeiten des Konrad von Wlirz-

bnrg gescbrieben wurde. FreiUcb nicbt in seiner Umgebung, denn
dialektiscbe Spurenweisen deutlich in mittelfrankisches Gebiet;

aber direkt aus einem Kodex der in Konrads Nahe entstanden ist,

der des Autors Ortbograpbie und seinen spracblichen, prosodiscben

und metriscben Intentionen gerecbt wurde, der mit dem Original

resp. der Editio princeps sogar identiscb gewesen sein kann. Aus
dem Original stammt aucb die ganze Einricbtung ; das kleine

Format
,

die Zeilenzabl. Genau stimmt dazn die in zerstreuten

Brucbstiicken iiberlieferte Handscbrift einer mhd. S. Nicolaus-Le-

gende, welcbe Bartsch geradezu unserm Dichter zuschrieb (s. zu-
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letzt Steinmeyer, Zs. f. d. Alt. 21.424) und die in der Tat die

getreuste Xachahmang von Konrads Legendenstil , besonders im

Silvester, darstellt. Icb zweifele nicht, dafi auch die auf Baseler

Privatbestellungen bin verfaBten Gedichte von S. Alexius und S.

Pantaleon in dem gleichen Format ediert worden sind.

Die Anzeichen fiir mittell'rankischen und hbchst wabrscheinlich

trierischen Ursprung nnserer Handschrift sind von Wilb. Grimm
in der Einleitung nahezu vollstandig zusammengestellt worden.

Nnr wolle man beachten, dafi der allgemein mitteldeutschen Ele-

mente in der Orthographic des Schreibers recht viele sind . dab
aber was dariiber hinaus eine engere Lokalisierung im Nordwesten
gestattet, immer nur in einzelnen Spuren vorhanden ist : "W. Grimm
hat sich dariiber, wo er nur Beispiele gibt und wo er die Belege
vollstandig aufreiht, nicht deutlich genug ausgesprochen. So ver-

bliifft uns freilich schon V. 81 neben dem oberdeutschen Livtolt das
rheinische Coinraden, aber dariiber hinaus ist oi nur noch 4 mal
anzutreffen: 573 voillencUche

,

835 f/eroiaei

.

1.598 r/oitlichcn

,

2485
loiser

;

ebenso sparlich sind die Beispiele fur den Nachschlagsvokal
bei e: el. und ai sowie ui fehlen ganz. Der Vokalismus des
Schreibers, soweit er iiberhaupt durchdringt, ist also gemeinmittel-
deutsch: er setzt sich durch in e iiir ringt mit der -Vorlage
in der Bezeichnung von hi und ii

,
die promiscne als in

,
n, u er-

scheinen; bewahrt aber treulich ie, h. n. Das schwache e der
Kebensilben erscheint als i: selten -in, -im, sehr oft -is. -ist (stets
hahist), -it, fast immer -ir. Alles andere sind nur vereinzelte
Erscheinungen

,
die man bei Grimm nachlesen mag. — Im Kon-

sonantismus ist die Ensicherheit besonders in der Schreibung
des t groB . fiir tcte und totev sind neben diesen Formen der Tor-
lage vorhanden: dde, tede, date- doter, toder, doder. Xahezu durch-
gesetzt hat sich p statt pf. Als graphische Unart hat wohl das
haufige IV fur i besonders im Wortanlaut zu gelten. Fiir auslau-
tendes -I ist einmaliges -f (/o/'202l) und viermalige.s -jdi (s. Grimm
S. VI) ein wertvolles Anzeichen der Heimat des Schreibers. Aus-
lautendes -g nach Vokal ist fast durchweg -ch geschrieben. Bemerkens-
wert ist schlieBlieh das Fehlen des Anlauts-Zi im zweiten Teil von
Kompositis: dienistuft 20. 2137. 3891, angestaft 52, gewaraft 1604;
2Mffdt IMd. — Aus der Flexionslehre hat Grimm S. IX er-
schopfend belegt die weitgehende Xeigung zur schwachen Flexion
der starken Masculina (J'ride, sige) und vor allem Feminina {rede,

1) Wenn dies niclit schon in der Vorlage herrschte! Merkwurdig ist es, daB
die paar Beispiele fur die Ligatur « sich verirrt haben ; Kcelle (‘velim’), hagan.
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helfe, frage, vorhte, gnade, tninne, messe, ivolle, marterunge, predigunge),

sowie S. X die gleichfalls mittelfrankischen Formen ich legen, hSren,

biten u. s. w. Audi er ivilt 3925. 4549 gehort in die Grammatik dieses

Dialekts
;
fraglich dagegen ist stude (—stiiende) 3065. das auch Schreib-

fehler sein konnte. Die Flektierung des als Pron. Poss. gefafiten

Gen. ir ist auf md. Boden in dieser Zeit selbstverstandlich.

Aber trotz allem und allem macbt der Text im ganzen
,
wie

man sick aus der bei W. Grimm faksimilierten Seite iiberzeugen

mag, entschieden einen gut bochdeutschen nicht nur (Grimm be-

zeichnete manches von dem oben angefuhrten als ‘niederdeutsch’),

sondern sogar einen oberdeutschen Eindruck. Der Scbreiber ist

entscbieden bemliht gewesen, wie das auBere Bild seiner Yorlage

so ihren Sprachcharakter zu bewabren: er bat sicb mit BewnBt-

sein nur Abweicbungen gestattet die er fur ortbograpbiscbe bielt.

So ist insbesondere das Bild der Versausgange
,

der Reime, mit

groBer, bei dem mundartlicben Abstand des Kopisten von dem
Dicbter iiberrascbender Treue bewabrt geblieben. Wie ganz anders

unser Scbreiber spracb
,

das verrat sicb
,
wenn es ihm einmal

passiert, daB er fiir iciderseit ein ividersteit in den Text setzt (2962),

eine Form die ibm (als steit) schon einmal (2631) untergescbliipft

war: aber man balte dagegen die ilberwaltigende Masse der Falle

wo die oberdeutscbe Form unangetastet geblieben ist.

Der Verfasser zeigt nirgends eine Neigung, gescbweige die

Tendenz, seinen eigenen Wortscbatz zu substituieren : wenn er das

lender (441. 2642. 3415) und n lender (4267) der Vorlage gelegent-

licb durcb iergen (1470) und niergen {2'lo0. 3318) ersetzt, so ist das

rein mecbaniscb erfolgt
,
haum anders als wenn er Icninc fiir

Minec scbrieb. Andere Beispiele von dialektiscbem Wortersatz sind

mir bei ibm nirgends begegnet : der Febler vesperte fiir vespersU
1739 stammt ganz gewiB aus der Vorlage, denn nur fiir Ober-
deutscbland (und aucb fiir Konrad) ist das Wort bezeugt, freilicb

in einem Sinn der bier nicbt zutrifft. In alien iibrigen Fallen der

Textverderbnis bandelt es sicb um mecbaniscbe Entgleisungen. Eine
Reimstorung zeigt sicb nur ganz selten: 1789 stebt gereitet st.

gereinet (: ersclieiuef), 2222 vorbten st. ivorten (: orten)
;
ganz verloren

gegangen ist das eine Reimwort durcb totales Ausweicben in Prosa
3437. 38. Das sind typiscbe Falle der Entstellung, wie wir ibnen

bei den allerbesten Scbreibern begegnen: icb fiibre sie nur an,

nm ibre Seltenbeit zu betonen. Ganz vereinzelt ist aucb ein Fall

wie 4706, wo im Reim auf suht gedankenlos tinzuM st. fluht ge-

scbrieben wurde. Wortumsetzungen innerbalb der Zeile sind so

selten erforderlicb
,
daB es geraten scbeint, mit solchen die etwa
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nur die Herstellimg des Anftakts bezwecken, zuriickzTilialten. Mit

Vorausgreifen oder Herubemehmen eines Wortes aus der einen in

die andere ZeUe rechnen Grimm
,
Haupt und ich zusammenge-

nommen in kaum zwanzig Fallen: bei 5222 Versen! Fine kleine

Gmppe von Entstellnngen mocht ich als psychische Dissimilation

bezeichnen: ein Fall auf den der Kritiker gerade bei dem iiberall

auf Parallelismns gestimmten Konrad von Wiirzbnrg ebenso zn

achten hat, wie anderwarts anf die entsprechenden Assimilationen

;

ich meine Falle wie 1077 in siiirmen and stnten, 1596 tif crunlcen

unde " in tumben nan, 1848 gereinet unde ^erticagen.

Ich fordere nunmehr den Leser auf, die Ausgabe Wilhelm
Grimms znr Hand zu nehmen, und bemerke zur Einfiihrung in

eine solche Probelektion folgendes: der Text wie er dasteht ist

unter — nicht ganz konseqnenter— Beseitigung der mundartlichen

Eigentiimlichkeiten wirklich der Text welchen die Trierer Hand-
schrift bietet; der Herausgeber hat im Texte selbst niemals eine

Konjektur und nur vfereinzelte Korrekturen nntergebracht
,

eine

Ausnahme machen unausweichliche Erganzucgen, die er durch
runde, und ebenso notwendige Streichungen, die er durch eckige

Klammem kenntlich macht. Im ubrigen hat er alle Emendationen
in die Lesarten unter den Text verwiesen; die meisten sind so

gut wie selbstverstandlich. Es handelt sich aber fast niemals um
tiefergehende Verderbnisse, Falle wie 3437/38. 3827. 4375 durften
die schwierigsten sein die liberhaupt vorkommen, und auch sie

haben durchaus keine Vorgeschichte : es sind mehr oder weniger
durchsichtige Entgleisungen unseres Schreibers. Was die Lesarten
anlangt, so mu6 man hinzunehmen was Grimm in der Einleitung
erledigt zu haben glaubt; ich selbst babe diese Dinge in die nach-
folgende Kollation groBenteils wieder mit aufgenommen. Und nun
lese man, meinetwegen nach Eintragung meiner Kollation

,
einen

beliebigen Abschnitt ich will gar keinen herausgreifen und
empfehlen: man wird erstaunt sein iiber die Pteinheit der Uber-
liefemng, die oft auf lange Strecken nicht die geringsten Anstoile
bietet,^ ja auch durch die Schreibung vielfach den Absichten die
der Dichter beim Ban und tiir den Vortrag seiner Verse ver-
folgte, deutlich entgegenkommt, wie ich unten zeigen werde. W.
Grimm hat hier zwar gelegentlich nachgeholfen

,
aber recht oft

auch verschlimmbessert

!

Die Yorlage kann nnserem Schreiber, der ihr ja zeitlich noch
sehr nabe stand, palaographisch weder Schwierigkeiten noch Ge-
fahren geboten haben: es kommen so gut wie gar keine Fehler
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von visnellem Ursprnng vor, die meisten sind aknstischer Xatur,

was aber selbstverstandlich nicht von einem Diktat herriihrt.

Der alemannische Charakter der Vorlage tritt nns zn-

nachst in einer Eeihe von Sonderfallen entgegen; sunnuntage (660),

Mnnan (807), ahtode^) (2739), har vs (4835), schlieBlich 3862 griti-

cheit nnd 3877 gritkh (dazwischen gitich 3870) sind wohl die

besten Proben davon, insbesondere das letzte Wort, von dem

Martin, Strafib. Stud. 1,381 ff. nackgewiesen hat, da6 es auf ‘StraB-

bnrg und seine nabere TJmgebung’ beschrankt gewesen ist; dazu

gebort aber eben aucb Basel, vgl. die Baseler Belege des 14. nnd

16. Jbs. im Scbweiz. Idiotikon II 826. Aber nicbt nnr in solcben

Einzelheiten ist das Alemanniscbe bewahrt, aucb die massenbafte

Bewabrung von dur neben durdt, stammt aus der Vorlage. Wie

soil sicb ein Herausgeber gegeniiber Donbletten wie dieser ver-

balten, die ganz unzweifelbaft durcb die Vorlage bindurcb der

eigenen Scbreibgewobnbeit des Dicbters entsprecben? Icb meine,

man wird der Intention des Autors am nacbsten kommen, wenn

man durdi in betonter, dur in unbetonter Stellung schreibt, also,

nm mich an die tlberlieferung der Hs. zu balten etwa wie:

83 durdi die bete sine

118 durdi die seelde und den gewin

4451 durdi die vuoge und den getiinpf,

und anderseits 2237 dur das ieli hetse ein gates Jcndit (2670. 2794 usw.)

3148 dur bcestn und dvr vdtsdien list

3669 das vii dur giose hungers not.

Icb gebe natiirlicb obne weiteres zu, daB die Zabl der Falle,

welcbe dieser Pordernng nicbt entsprecben, ebenso groB und meinet-

wegen groBer ist, ja icb nebme sogar an, daB das ideale Verbaltnis

scbon in der Vorlage getriibt war, aber beim Edieren sollen wir

zwar nicbts einfiihren was dem Branch des Autors direkt wider-

spricht, diirfen aber wohl iiber jene Sauberkeit noch hinweggehn,

mit der er sicb bei seinen Scbreibern zufrieden geben muBte.

Ein Beispiel f'iir weit genauere Bewabrung der Vorlage biet

icb unten in der II. Studie bei den Ausfiihrungen iiber das Verbum

‘haben’ (S. 22) : icb zeige dort, wie treu die Trierer Hs. iiberall das

festbalt, was der Vers verlangt und der Reim anderwarts garan-

tiert, so insbesondere die Form ir hunt. Aucb auf die Ausfiibrnng

Tiber bis und uns unten S. 29 darf icb wohl scbon bier hinweisen.

Icb babe scbon die Meinung durchblicken lassen, die Vorlage

babe eine Orthographie geboten, welcbe der Prosodie und Metrik

1) mittelfrankisch ware achteite.



10 Edward Schroder,

des Autors entgegenkam, ja vielleicht nach ihr direkt geregelt

war. Ich will das an einigen Beispielen erlautern. Wir treffen

einheitliche Formen da wo K. nur eine Form kennt, so etwa bei

den Kompositis mit voile-, die stets so geschrieben sind. Wir
treffen aber Doppeliormen iiberall da wo sie aucb Konrad anwendet

:

man darf bier keine Konsequenz erwarten, wird aber in zahlreicben

Fallen den metrischen Unterschied graphisch festgehalten finden.

K. braucbt etwa mnget als Takttiillnng und niagt wo er blofie He-

bnng anstrebt; bier die Proben^) nacb der Hs.:

3093 mdget sol 3U90 md'/f gehd>re

3453 mdget ocler 3464 mdgf und diiverucrt

3475 mdget dannwh.

Oder er bat bei einem fern, t-stamm wie srhrift die Wabl zwiscben

den Dativformen schnfle und schrift; wie das die Reime bezeugen,

so aucb unsere Hs.

:

2771 2834

von der scJirifte, so man giht daz la xon diner schrift geseheu

2939 2842

leMete mit der .-rhrifte min diu miioz von dinre schrift genomen.

DaB eine derartige Unterscbeidung, wie sie genau der Auffassung

des Autors entspricbt,- aucb auf ibn sel1;st zuriickgebt, wird nie-

mand bezweifeln wollen. 1st dem aber so, dann baben wir die

Gewabr, da6 Konrad schon friib die Einsilbigkeit von Hebung und
Senkung anstrebte, wie ich das bereits Anz. f. d. Alt. 25, 367 be-

bauptet babe; und zwar bis ins grapbiscbe Bild binein, das er nur
in Fallen wie tugendc, lebcndic preisgab.

Und nun weiter. Haupt bat in seinen Anmerkungen zum -Engel-

bard’ S. 218 f. f'estgestellt, da6 die Synkope des ge-

:

1) immer ein-

tritt vor vokal. Anlaut. 2) eintreten kann und meist eingetreten ist

bei giidde und gmioc, neben denen K. vereinzelt dem Vers zu Liebe
gendde und genuon braucbt. Von die.sen Fallen abgesehen, die ibre

Berecbtigung oftenbar in Konrads gesproehener Sprache fanden,

bleibt das c stets erbalten: also nicbt nur in gelouhe, gduelce; ge-

walt, geiuin, sondern aucb in genesen. gcnist, gvnuht. Wie verbalt
sicb nun unsere Handscbrift ? Dem Scbreiber selbst war diese Syn-
kope iiberbanpt nicbt gelaufig: die drei Falle gvallen (2172), gwan
(773) und gzamen (4773) sind durchweg al.s Lapsus anzuseben, und
die bei Grimm stebenden Formen givicre (331), givceren (850) fuBen
natiirlicb nicbt auf der tiberlieferung. Wo synkopiert wir^ gescbiebt
es deutlicb nacb den Prinzipien Konrads: wir treffen also gimchlOi.
622. 710 . 1085. 2562. 3048. 3298. 3774. 4225. 4413. 4525, begniiget 8314

1) die Hs. hat meist magit.
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[diesen 12 Fallen gegeniiber gennch 677, geniige 2065]
;
nnd dann

gnade(n) 444. 480. 1252. 1390. 1649. 1670. 1807. 1852. 1873. 1997.

2022. 2033. 3482. 4079. 4402 [diesen 15 gegeniiber genade 572.

2475], wahrend anderseits das dem gmich doch so nabe stehende

geniiht als zweisilbig festgehalten wird: 2. 894. 4384. Mcbt ganz

so giinstig ist das Verbaltnis bei S3mkope vor Vokalanlaut: wir

haben einerseits gantivrtet 936. 3624. 3657, imgentivrtet 3610, gar-

heitet 1592, goffenberet 5078, gftbit 2320, anderseits geerit 649, ge-

ordint 5111, geordinieret 465.

Die Zahl dieser Zeugnisse la6t sich obne Miibe vermekren:

in einer grofien Anzabl von Fallen stimmt die cbarakteristiscbe

Scbreibweise der Trierer Silvesterbs., gerade da wo sie im Gregen-

satz zn mittelfrankiscbem Sprachgebrancb stebt, zu den Tatsacben,

auf welcbe uns Reimgebraucb nnd Prosodie des Dicbters hinweisen.

In vielem darf sie getrost als Fiibrer dienen : sie wird den Heraus-

gebern Konrads iiber mancbe Zweifel hinwegbelfen.

Und sie bat aucb bereits diesen ibren Kutzen bewabrt! Es

ist mir gar kein Zweifel, da6 Moriz Haupt durch die Grimmscbe
Ansgabe des ‘Silvester’ direkt den AnstoB und die Ermutigung zu

dem XJnternehmen erbalten hat, den nur in einem Drucke des spaten

secbzebnten Jabrhunderts iiberlieferten ‘Engelhard’ kritiscb berzu-

stellen. Er bat sich ganz gewifi beim Silvester, dessen auBerlich

scbone Hs. der Herausgeber ‘aucb dem inneren "Werte nacb zu

den vorziiglicheren’ rechnete, auf viele Fragen die Antwort gebolt,

fiir andere den AnstoB zu weiterer XJntersuchung erbalten. Aber
er bat den ganz besondern Wert der Uberlieferung doch wohl
nicbt erkannt, sonst batte er nicht entgegen der Handschrift eine

groBere Anzabl von Scbreibweisen eingefiibrt
,
welcbe wohl der

Spracbe und Metrik Hartmanns und Gottfrieds, aber nicht der-

jenigen Konrads entsprechen.

Nacbdem die Vortrefflichkeit der Uberlieferung im ganzen er-

kannt ist, empfieblt es sich unbedingt mit einer Kritik zuriickzu-

balten, welcbe, ausgehend von den fast rein iambischen Dicbtungen
aus Konrads letzter Zeit (in denen die auftaktlosen Verse nur
eine ganz kleine Prozentzahl bilden), alles reebt bubsch glatt

macben mochte. Einer Aulforderung wie sie Laudan in seiner

Dissertation S. 112 aussprach: ‘Die Auftakte im Silvester lassen

sich mit groBter Leicbtigkeit vermehren, die auftaktlosen Verse
aber stark vermindern’ wiirde icb heute nicbt mebr zustimmen
konnen. Vielmehr werde icb bei der Revision der Textkritik, zu
der icb im nachfolgenden scbreite, jeder Versuchung, metriscb kor-

rekte Verse glatter zu macben, widersteben. Nacbdem icb die
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Handschrift selbst studiert und iliren Wert erst reclit erkannt

babe, sind dem Rotstift zahlreicbe Emendationen friiherer Zeit

zum Opfer gefallen. So wage ich jetzt von den 6 Fallen des

zweisilbigen Anftakts vorlanfig nur einen anzntasten, und wahrend
icb friiber den Versen 143 als ein harte lieber gast. 479 als ein man
der sielden gert, 1329 als er durch den tcillen shi unbedenklicb durcb

die Anderung cdsam resp. reJd als einen Anftakt gab, rechne icb

jetzt lieber mit der Moglicbkeit, dad Konrad von solcben Mitteln

erst spater durcbgebends Gebraucb gemacbt bat. Selbst Besse-

rungen wie das durcb vorwiegenden Gebraucb empfoblene nu daz
st. nu trag icb jetzt lieber mit einem Fragezeicben vor. Wie zu-

verlassig unsere tJberliefernng aucb im Metriscben und speziell im
Verseingang ist, dafiir will icb bier einen scblagenden Beweis
bringen. Laudan hat Zs. f. d. Alt. 48, 345 nachgewiesen, dad bei

Konrad unde im Ver.seingang niemals fiir sich allein einen Takt
fiillt — was im Versinnem und besonders nacb vorausgegangenem
Auftakte iiberaus haufig ist. Daraufhin bat Gereke S. 219 f. allein an
demlHaupt-Josepbscben Text des ‘Engelhard’ nocb weitere 10 (!) Emen-
dationen vorgenommen — durchweg mit Recbt und einleucbtend.

Im Silvester nun baben wir im ganzen 602 Verse mit nnd an erster
Stelle : c40 mal stebt es im Anftakt, 62 mal bildet es mit dem
folgenden einsilbigen Wort oder der ersten Silbe des nacbsten
Wortes den ersten Takt‘) (Typen: nnd do got die Uute schkt und
unde erlekse alkie diz tier). Es bleibt also nicbt ein einziger Vers
iibrig von dem Aussehen tmde gaben im zekant oder unde vaste
widerstrehen. End aucb davon abgesehen baben mir von den 602
n«f?-Versen nur zwei Anlad zu leicbten metriscben Anderungen
gegeben: ich babe namlich den V. 1958 durcb das Einschiebsel
und lie (da) vliezen tongen von der zweiten Gruppe in die erste
gebracht, und V. 4843 schlag ich vor den einzigen zweisilbigen
Anftakt dieser Art {und er-) zu beseitigen, indem ich lese und
huoben gros grhrehfe. Diese Erfahrung gibt uns eine weitere
und kaum erwartete Garantie fiir die Reinheit der tiberlieferung

:

sie gebt unbedingt nocb iiber die des ‘Pantaleon’ hinaus.
So ist denn aucb die kritiscbe Nachlese, die ich im fol-

genden mit einer Kollation verbinde, nicbt besonders reich.

1) 5. 43, 247, 059, 667, 710. 715, 950. 062. 1144. 1201. 1316. 1322. 1390
1518. 1607. 1769. 2102. 2166. 2247. 2257. 2492. 2519. 2559. 2729 2794' 2826
2999. 3005. 3031. 3066. 3110. 3112. 3231. 3236. ,3395. 3468. 3529. 3542 3550
3.067. 3591. 3726. 3817. 3915. 4103. 4119. 4139. 4160. 4238. 4330. 4378. 4522.
4623. 46b,5. 4794. 4818. 4908. 4930. 4942. 5018. 5106. 5127.
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Aber gleichwohl hoff ich mit ihr an den ecbten Text des Autors

so nahe herangekommen zu sein, wie es bei wenigen Dicbtungen des

dentschen Mittelalters bisher gegliickt ist und iiberbaupt moglich

war. Der ‘Silvester’ ist nach Inhalt und kiinstlerischer Leistung

die wenigst anziehende nnter alien Dicbtungen Konrads : aber jeder

der ein Werk dieses Dichters herausgibt, wird znerst dieses um
seiner Uberlieferung willen studieren miissen, und kommt es je

zu einer Gesamtausgabe, dann wird ihre auBere Form vor allem

aus der Trierer Silvester-Hs. Kutzen ziehen.

In die nachfolgende Kollation ist allerlei sprachliches mit

aufgenommen, was zur Charakteristik der Handschrift dient und
z. gr. Tl. schon in Grimms Einleitung zu finden war. Die eingeschal-

teten kritischen Bemerkungen setzen die Nachtrage von

Grimm und Haupt voraus.

V. 20 Hs. dienistaft — 53 Hs. marterugen — 82 Hs. Coinraden

— 107 Hs. hate— 113 Hs. maniger— 122 Hs. knape sines — 124 vor

mit ist nach ausgestrichen — 132 Hs. begunde er sine — 148 Hs.

her^e — 164. 178 und sehr oft Hs. vnd^ — 190 Hs. alle sine — 193

Hs. alle die — 200 Hs. etvencUcher — 204 1. sin lizerweltiu sunge

— 205 1. unmdzen — 209 das hsl. der selen ein wunder schikken ist

unmoglich und wird naturlich durch die Schreibung seln nicbt

besser; dafi bier ein fehlen kann, zeigt 1843 dar in man tcunder

vische tuot — 217 Hs. nianod

,

das Grimm durcb den consonant.

Plural, mdnot ersetzt, darf als apokopierte Form (in der Elision)

beibehalten werden
;
ein andermal wendet Konrad schwache Flexion

an : in dem mdnden 682 — 235 das hsl. dd kann bleiben — 272
Hs. irme kosste — 304 Hs. ich legen — 331 Hs. gewere, was nicbt

als gwcere erhalten werden darf (s. Haupt z. Eng. S. 219), aber
wohl das anderwarts mebrfach bezeugte tccere (z. B. 4113. 4437)
stiitzt — 335 Hs. ewencliche — 353 Hs. reden — 371 Hs. ewenc-

liche — 382 meintdetic ivand er las, beschwerte Hebnng im Eingang
des Verses wie 2515 dbgbten hist getreten‘^ — 387 Hs. tedink, dem
Dicbter kommt die zweisilbige (kontrabierte) Form teidinc zu,

nicbt tegedinc, wie der Schreiber sonst immer bietet; Beweise : 1)

das Wort stebt mit einer Ausnabme stets im Versansgang, 2) Otte
Y. 543 teidingen unde kdsen ist nur mit dieser Form moglich— 425
Hs. frevenliche — 458. 59 1. nu daz er drizic jar teas alt in gamer
tugent warden — 465 vil am Rande nachgetragen — 483 1. zallen.

V. 501 Hs. vffe — 520 selbstverstandlich mu6 das hsl. ange-
sihte bleiben: Konrad wechselt zwischen angesiht f. und angesihte

n., wie auch zwischen genist f. und genist n., s. zu 665 — 526 1.
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ze babe St iiber al — 542. 43 1. in lerte sin til swlic art nnd sin

gar lieilige tugent, die Vorausnahme von heilic in den ersten Vers

(vgl. die Wiederholung von rehte V. 38 ans 37) stort die konradisclie

Redengnr: vgl. 612 er icus so scelic warden . . . 616 sin heilic herze

erdahte, 639 die scelic i:nde heilic sint, 2112 der scelic unde heilic ist,

anck 1689 ndch sceliclicher art — 568 Hs. minnen — 571 Hs. helfen

— 572 1. gncide — 573 Hs. voillencliche — 578 Hs. hate— 1. deme —
591 Hs. itteidz — 595 Hs. ze mcrsten (und so meist) — 621 Hs.

messen — 665 die Andernng guot geniste (s. Grimms FuBnote)

ist unbedingt notwendig
;
geniste stn. ist hier Kollektivum zu nest,

der Schreiber aber nahm es fiir das fern, genist ‘Genesung', das

z. B. 9C3 im Heim auf zouberlist erscheint [iibrigens im Panta-

leon auch eine Xebenform geniste (: Criste 205 ,
vgl. genist : Crist

1003) znr Seite bat] — 669 Hs. harten — 693 Hs. irm — 694 Hs.

hate — 699 1. niemer quceme viir daz hoi; vbir

,

das bier iibrigens

erst nacbtraglicb ans vur korrigiert erscbeint, stebt ebenso falscb

aucb 1474— 701. 02 1. smacke : tnicke, der Dicbter wecbselt zwiscben

trache und tracke dem Heim zu Liebe — den nacb 703 bei Grimm
ausgefallenen Eeimvers: vliegen alle stunde bat aus der Hs,

scbon Wolff Anz. f. d. Alt. 19, 156 nacbgetragen — 708 1. von deme

sniacke sin — 720 Hs. hutcn — 724. 26Hs. (und so oit) — 728 1.

mit der Hs. also daz er verloube sich (des morcles den erhiebegCd)

— 737 Hs. der reden — 762 den Versscblufi drl tuge scbeint der

Scbreiber bier wie 1545. 1646 als anstoBig empfunden zu baben,

indem er jedesmal drie scbrieb; er wird aber durcb 841 zivei jar

gestiitzt und muff beibebalten werden als zu einer Kategorie von

Ausnabmefallen geborig (vgl. Zs. 2, 374), die K. im Silvester nocb

duldete — 772 Hs. versxcein ! — 779 Hs. reine— 791 st. kerzen (wie Hs.)

ist gemaB der Quelle {catena ferrea, Zs. f. d. Pbil. 33, 154) kcten ein-

zusetzen: daB der Febler nicbt von Konrad berriibren kann (was aus

der Ahnlicbkeit von candela und cateyia Procbnow folgerte), ergibt

8031., wo die Kette ibren Zweck erlullt, wahrend von einer Kerze

nicbt weiter die Rede ist — 804 Hs. gehis, also gmhes — 850 Hs.

an den gewaren got, 1. warm (oder wceren) nicbt gwceren (vgl. 336)

894 Hs. sine — 901 mi daz im ist zwar moglicb, aber es wird

docb wobl zu lesen sein nu daz im (tiie') kein arzentuom — 910

Hs. irme — 913 Hs. die — 918 Hs. herzencliche

,

danacb herzec-
liche, nicbt herzenlkhe — 940 Hs. manigem — 964 Hs. nit.

V. 1001 Hs. kvnink — 12 Hs. herzenclicher

,

s. zu 918 — 34

Hs. haten — 39 ist so unmoglicb: 1. den tvagen uf dem er gesaz
oder den wagen life dem er saz — 59 Hs. nit — 63 1. sol ich df

diser erde st. der, vgl. 1215. 1318. 1520 — 65 1. daz ich in holier
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Sfdden feil geicinne steht in der Hs. ! der Gedanke: die Kinder

erwerben, oder: ich verschafie den Kindem dnrch das Martyrinm

die Ewigkeit wird hier mebrfach variiert, wie Grimm selbst in

der Anmerkimg zu 1072 ganz richtig hervorhebt — 76 1. zallen

— 77 1. i n striten — 78 Hs. hingeste friclen — 91 Hs. div — 92

Hs. vienden — 97 Hs. iren — 101 Hs. jo. nicht fo, mithin ist vorher

Punkt zn setzen. — der Vers 104 ist nnvollstandig, lies ich der {ich)

mit miner Jiant, oder besser wobl etwas wie ich der mit miner {starlen}

liant — 107 Hs. geivissent lieite — 111 fur (zweisilbiges) ivcere im Auf-

takt iccere diclce hab ich weder im Silvester noch bei Konrad iiber-

haupt eine Parallele: am einfachsten ist die Anderang tccer ofte

warden sigehaft —• 126 vor under dnrchstrichen ein — 155 Hs. Jo,

nicht fo — 200 1. Isu {das) der iac ein ende nani, wie 521. 770.

(1299) 1334. (1376) 1826 nsw'. — 203 1. unmdsen — 222 1. disem

223 vor luir dir dnrchstrichen ich dir —-231 vorhten ist allerdings

die dem Schreiber gelaufige schwache Form und daher (bier wie

790) nicht zu dalden, nur darf nicht einfach mit Grimm vorhte

unde leides vol geschrieben werden, man stelle vielmehr nm I e ides

unde vorhte vol — 252 Hs. gnaden — 292 Hs. geflogen — 309

Hs. eine — 333 Hs. ewccliche — 334. 35 Hs. hefe
:
geheie — 343 das

hsl. enplegen, das Grimm als oq^flegen in den Text nimmt, ist na-

tiirlich sinnlos, zu schreiben ist and hat ir gates fride pflegen [NB.

mit verkiimmerter Flexion des zweiten Genitivs]; die Verderbnis

entstand wohl dadurch, dafi dem Abschreiber seine schwache Form
friclen (vgl. 1078) im Ohre klang, die sich aber gegeniiber dem Wort-
bild fride der Vorlage in tvide en- aufloste — 364 Hs. zichit — 366

1. minneclichen — 373 Hs. marteliche — 376 Hs. A’h dn, das eben-

soleicht und besser in Xu das geandert werden darf, vgl. 521. 770.

1299. 1334. 1826. — 474 Hs. aposteln — 446 Hs. irre — 450 des

hsl. se nicrst ist als sent erst beizubehalten — 459 die Anderung
von das in des ist nicht notig — 470 1. iender — 474 1. v it r min

bette cgndmen (Hs. cpuamj st. iiber, s. 1207. 1409. 1496, vgl. zu 699

483 1. enticorfen unde sckone e r gruben (Ks. graben, Gvimm gegrahen)

— 492 Hs. Iconic.

1524 1. mit der Hs. ans alien miieste seigen — 537 Hs. nit

— 544 1. mit icillen {al) das ich dir sage (oder das ich dir gesage)

— 545 Hs. drie- der Versschlufi dri tdge, den ich oben zu 762 ge-

stiitzt und verteidigt habe, liefie sich hier zur Kot beseitigen: die

Quelle namlich (Zs. f. d. Phil. 33, 157) hat una hebdomade, und an-

scheinend wird diese Frist anch 1583 durch disc wocken alle tage

vorausgesetzt
;
gleichwohl lehne ich es ab siben tage einzusetzen

(wie 4712 steht), das dreitagige Fasten ist das hbliche, und 762
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wie 1646 dnrch die Vorlage gegeten, koimte es dem Dickter sekr

gat auch liier unterschlupfen— 577 1. siva^ liute von dir (ie) versant

— 596 1. lif tumben (vgl. einen ahnlickeii Feliler 1077) — 604 Hs.

geivaraft, die Schreibung geicdrhaft ist die ricbtige, nicht geiccerhaft

— 610. 11 Hs. frivmit : Iciimit — 643 Hs. paffeit — 646 Hs. drie —
649 Hs. gnade— 653 1. die leite {in') lif Iter Jonas — 656 Hs. die—
688 Hs. drie — 710 naclt der bsl. La. ist geriicfet zu schreiben,

wenn man nicht germfen andern will, geruofet Gr. ist unbedingt

falsch — 720 das hsl. suntlichem gehort in den Text, siindelichem

ist iiberhaupt eine IJnform — 739 1. vesper z it (s. oben S. 7)
—

751 1. zuo dem {so) gienc der babes dur — 774 Hs. gezierden — 801

1. torehte — 826 Hs. dise — 838 Hs. antlizze — 841 Hs. pane, da-

nach ist gar keine Veranlassung die schwache Form pfannen einzu-

setzen —'842. 44 hat die Hs. beidemal man wird also siusen
und nicht susen flir Konrad annebmen dilrfen, da Reimbelege fiir

das Prasens nicht zur Verfiigung stehn — 846 von dem Jiimel, das

in Grimms Text obne Klammern stehende dem fehlt in der Hs. and
hann fehlen — 848 1. unde twl getwagen, vgl. Eng. 846 Pant

148; das hsl. ertieagcn ist ubrigens der einzige lexikalische Beleg

fiir dies Kompositum! — 868 Hs. sines — 871 Hs. dise — 873

Hs. gnaden, das beibehalten werden darf — 878 Hs. Bomen — 880

hierher gehort ein A b s a t z ! — 890 abermals Absatz! — 897 drane

(Hs. d'ane) ist schwerlich richtig. Beneckes Vorschlag (GGN. 1841

S. 728) drane trifft wohl den Sinn, die Form ist aber anderweit

nicht zu belegen, soviel ich sehe — 923 Hs. vrloh — 928 Hs. bvnldich

— 932 1. ruit geioalte und mit gebote (st. rclite), wie 918 — 942
Hs. Icvnclkbe — 958 1. und lie {dd) vliezen tougen, s. S. 12 — 960
1. so niungen bittcrliclmi traheii (st. juanic) — 978 1. sin cleit til

rilich unde iveit (Hs. rich), r'dich geieant z. B. Eng. 2429 989
Hs. aposteln — 991 Hs. ahseln — 999 Hs. da.

2005 Hs. sale — 053 1. got selbe gab ir {do) daz hcil — 65 Hs.
genuge — 137 Hs. dienstaft — 20S 1. tv itz en — 209 1. <ir> mteren

helde ivol gezogen? —222 Hs. vrdrutz (wie 5)— 228 1. eren miieze
spate und vruo? — 240. 41. 1. entriuiven ibiuwen — 244 Hs. mime
250 1. n tender ~ 256 Hs. dise — 258 Hs. sine — (259) 260 1. {do

wart ein ungevueger doz) vernomen unde {ein) michel schal 266 1.

mit Hs. an — 267 1. der lebende und {der) g etc cere got, vgl. 237
ein lebender got geuu-re — 310 Hs. bietent — 312 Hs. mines — 328
1. der gewcere got? (333) 334 1. {uf gnoter bezzerunge pflilit) Idt

er die siindesiechen leben (st. siinderkhe) , vgl. GSm.808 Laa. und
Leich 1, 78 3371. milte (Hs. milt) — 343 Hs. nicmannen ivilt] man
sollte ubrigens bei Konrad und mauchen andem Autoren deutHch
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scheiden zwischen iikmen nnd nie man — 402 Hs. lieiligen — 411

Hs. irs vater lant — 426 Hs. irme — 438 Hs. dise — 439 1. sclirifte

wie 2771. 2839. 3363 u. 6. — 457 1. und mit der Hs. — 480 Hs.

dinstaft, 1. dienestkaft.

2509 Hs. trugenlmftes

,

also 1. triigenhaftes (nicht triigeh)] auch im

Trojkr. 21709 wird diese Form dnrch die Hss. a d e (gegenA c) gestutzt

— 573 das hsl. iverde konnte (in der Anrede) beibehalten werden,

ebenso 580. 633 liehe — 577 Hs. kvnclichen — 631 Hs. steit — 636 1. ez

was mm reht «/ erden i e {das icli sem hesten hcete pfliht)
;
der Konjunktiv

(Hs. wer), und wohl im Zusammenhang mit ibm das hie, ist einge-

drungen, indem der Schreiber den V. 636 an die voransgebende

Reimzeile {iciste ich oder Tcuude wie) anschloB, statt nach tvie Halt

zu macben — 651 Grimms ze grunde ist Emendation von bsl. zer-

grufuP— 652 1. gelouhen— 659 das im Verseiugang bait icb nur fiir

gedankenlose Wiederbolung der Konjunhtion aus 658, es ist zu

streichen, nicbt in dd zu verwandeln — 676 Hs. ze ! — 680 les icb

ich wil {ouc}i) al der werJde hint laden zuo dem teile usw., nicbt um
den Vers zu glatten, sondern well bier ein neues binzutritt —
694 st. volliche 1. vollecliche wie 2477. 3781. 4121. 4127. 4487.

4789 — 707. 08 ist strdzen : user mdsen (s. Grimms Anm.) das ricbtige

— ebenso ist 711 mit Grimm latvne zu lesen — 723 Hs. div — 759

das hsl. o

^

0 d e ist beizubehalten— 770 1. u n m dsen — 772 Hs. vor

ir unterpungiert er — 809 1. engegen — 812 1. gelouhhoft, wie 1420

ricbtig iiberliefert ist — 818 1. alsam — 840 1. des mac nihfgesm

841 Hs. reden — 869 Hs. des dieh vrage, daher lies des ich dich

crdge — 872 fiir Grimms daz steht in der Hs. dis, und dies kann

beibehalten werden: humt her und schomcent dis : ich hin usw. -

—

913 Hs. seller — 922 Hs. durfenl — 961 Hs. elle, 1. elliu — 984

das si pflegen, der Konjunktiv der Hs. darf beibehalten werden,

zumal der Schreiber das t des Indikativs zu bewahren pflegt.

3014 1. und sprichet got (ouch) anderswd — 21 Hs. dins— 55 Hs.

gine — 61 I. m. d. Hs. verhoufet von dem jungern sin (st. den)

— 65 Hs. stude — 67 Hs. siene — 69 Hs. eine — 86 1. als — 125

1. Er sp t ach als ich gelesen hdn, der Febler wiederholt sich 3188,

ricbtig 3214 — 134 Hs. velscher— 151. 168 usw. Hs. tcisage— 170 Hs.

solten — 179 das hsl. gesiige vnde hvnste vol wird durch Streichung

von vnde nicbt ricbtig gebessert, es ist zu schreiben unknste vol]

unhust begegnet auch Silv. 3977. 4424. 4541 ,
der Gegensatz zu

unkiiste vol ist gevrlet vor unkiisten Trojkr. 19349 — 196 Hs. ge-

vurit — 250 Hs. helfen — 266 1. nach der Hs. to ten vil erguicket

wart (vgl. 4894); es scheint auch neueren Herausgebem nicbt immer

gegenwartig zu sein, dab es im mhd. Sprachgebraucb beifie ein tote,

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricblen. Phil.-hisf. Klasse, 1912. Heft I. 2
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ein Ichendige, also der Gen. Plur. auch ohne Artikel toten, lebendigen

— 260 Hs. grabir — 268 Hs. iirechen — 302 Hs. iren tagen — 309 Hs.

niemanmn — 318 1. niender — 328 Hs. dine aJle — 330 Bfa. dins

— 352 Hs. sagen — 369 1. ze sprechen — 372 Hs. ivusse — vor 378

ist der grofie Aafangsbuchstabe berecbtigt ! — 387 Hs. reden — 406

Hs. ene — 414 so ist wohl zu streicben, oder es ist umzustellen

Doech so stille ensivige niM — in 426 steckt unbedingt ein Febler,

vielleicbt der uns dannoch tv art geddJd? — 437. 38 die Prosa-

entgleisung hat Grimm in der Fufinote besser als Haupt Zs. 2, 378

eingerenkt, nnr ist dnrch Drnckfehler got nach daz ansgefallen —
441 Hs. getcalfecliche — 443 Hs. sinime — 462 zu streichen ist nicht

got, sondern das sinnlose (aus 3460 wiederholte ?) do: 1. got unser

lieber trehthi (= 3878) — 467 umstellen owe/* ic/i?— 478 der Ansto6(?)

des Versausgangs dorn nie konnte dnrch t'lze fiir uz, am besten mit

Umstellnng beseitigt werden: und was kein dorn dar ttze nie — 493

Hs. div.

3536 was in der Hs. steht {erw''ben) kann selbstverstandlich

nnr encurhen heifien, und dies allein ist hier am Platze — 546 Hs.

sines — 552 Hs. den — 553 Hs. dise — 559 u. 645 aniwiitie, es ist

nachzupriifen, ob nicht antivurt einzustellen ist
;
mag Konrad auch

beide Formen brauchen, einerseits ist antwurt die Form, welche

fortgesetzt durch den Heim garantiert wird, anderseits zeigt der

Schreiber Neigung antwrte sogar in den Heim zu bringen, wie gleich

603. 04 antwrte: gebnrte — 607 1. an deme — 609 Hs. vragen — 642

1. m. d. Hs. vor sime tode (st. von) — 644 Hs. redenlichen — 645 s.

zu 599— 659 Hs. sige 1. dem sige niht e n wirret
;
ich halte ersten fiir einen

(unwillkiirlichen) erlautemden Zusatz — 684 Hs. der\ — 694 Hs.

sine — 737 Hs. suntlicherl vgl. 1720 — 743 sclwne ivider geboren

ivirt erscheint mir wie eine Entgleisung in die prosaische Wort-
folge, vielleicht geboren ivider scUne tvirt? — 745 Hs. ewencliche

7o5 Hs. sine — 768 Hs. sige — 827 den total entstellten Vers
der tvissage da, wider Davit wollten Grimm und Haupt beide dnrch
Streichung von dd wider heilen

;
jener indem er dafiir min her (vgl.

2900. 3012. auch 3161) einsetzte
,

dieser indem er sich mit dem
schweren Verse der tvissage Davit begniigte, fiir den es auch im
Silvester keine Parallele gibt; dd wider soUte nach Haupt nur ein
Schreibfehler (innere Verhornng) sein, den der Kopist alsbald
in Davit verbesserte, aber auszustreichen vergafi. Ich finde das
dd wider im Hinblick auf Psalm 91, 11. 12 keineswegs sinnlos,
schreibe vielmehr dd ivider min her Ddvit und glaube, da6 die Ver-
derbnis dadurch eintrat, da6 der Schreiber voreilig aus dem Kopfe
den David als wissagen einfuhrte und nun, da der Vers zu lang
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wnrde (man denke an den Zeilenraum!) das min her als entbehrlich

fortlieB — 891 Hs. dienstaft — 925 Hs. wilt — 945 Hs. iren — 961

Hs. reden — 968 1. diit.

4016Hs. desalliz, viell. daz allez"^— (49)50da6 derVers (oder

beide Verse?) zu kurz sei, empfand scbon der Scbreiber, als er die

Ausgange verlangerte Dauide : zide
;

icb schlage vor ouch sprach

ze (w5m) hern Davit got {ivileti) in der alien zit — 58 Hs. eicenc-

liche — 60 Hs. die — 104 1. leite {an sicli) an alien spot — 169

der Vers ist so nicbt zu dulden, entweder ist zwiscben gedinge

und ich ein Wort ausgefallen (das konnte, da es vokalisck anlauten

imd einsilbig sein muB, nur ouch sein), oder man muB umstellen

:

so gedinge, Jobal, ich — 208 1. deme — 209 Hs. kvnJdichen — 286 1.

kein smerze noch kein ungemach st. ser

,

das aus 288 voransge-

nommen scheint — 307 f. 1. daz wir si niht ze rede komen lazen

wellen dtirch den fromen
;

fiir ze rede schrieb der Kopist regelmaBig

ze reden, daraus ist durch eine Art Haplographie der beiden ersten

Silben ze den geworden — 323 1. daz entsliuz tins Mute st. ent-

sliuzest du, der Imperativ wird von dem Fortgaug (324 sage mir —
334 entsliuz ouch) direkt gefordert: nunmehr darf aber das und
sage mir (324) nicbt in mi verandert werden, wie Grrimm vorschlng

— 396 Hs. truchen — 401 1. die icegene und die ritcr sin — 408 1.

er lertes unde mante — 479 1. an dirre zit?

4645 1. zicelfte — 549 Hs. wilt — 570 das bsl. vch laBt beides,

iu und iuch zu, aber der Dativ ist nacb Idzen nicbt zu verwerfen,

wie das Haupt tut — 582 Hs. c^siche — 591 Hs. dise — 676 Hs.

tugentheitc — 702 Hs. Son blihet, aber heliben wird bei Konrad
nicbt synkopiert, also Son belihet — 705. 6 das Reimpaar — mit

holier ziiht

:

— an alle unzuht wiirde, wenn es echt ware, jedenfalls

zu den schlimmsten Siinden des ‘tumben Konrat’ gehoren; zum
Hluck helfen uns aber Stellen wie Eng. 4599. Turn. 10 : an alle fluht
(‘mutig, offenherzig’) muB es heiBen ! — 725. 26 waren znerst in

verkebrter Folge geschrieben — 736 streiche der — 761 Hs. ivarte,

was ich lieber in ivart als in werte andere: sin ungemiiete manicvalt

wart in deme creize ivit — 772 Hs. helfen — 820 Hs. reden — 843

1. huoben (st. erhuoben) — 4848 sume cristen stebt allerdings in

der Hs., aber sume ‘aliqui’ ist bei Konrad ganz tmdenkbar; es

handelt sich um soicbe Christen, die nocb unsicber, trage im Grlauben

sind, und die werden bier vielleicbt als seine eingefiihrt; dies

Wort kommt bei Konrad freilich auch nicbt vor — 851 Hs. irem

— 875 ob man durch die verschiedene Behandlung der Adjektiva,

beide armen unde riche den Hiat beseitigen darf? oder ob man fiir

Konrads frijhere Dichtungen einzelne Falle wie diesen anerkennen

2 *
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mafi? Im ‘Weltlohn’ sind sie vorhanden! — 880 vielleicht ist got zu

streichen — 894 1. m. Hs. vil tbten (vgl. 3256) — 901 Hs. helfen —
914 und ist gewiB aus der vorhergelieiiden Zeile wiederholt, aber

ich seize lieber etwas an seine Stelle -.das: sin geuant vil harie rich

— 935 1. mit werJcen an der rede sin Hs. reden — 954 1. ieide

mac vil ivol gegelen — 981 1. den pharren, das er (tvol') geniset.

5021 Hs. selbe hore, verscbrieben fiir selben lucre, wie Grimm
vorscblagt — 39 Hs. disc — 42 1. gelobete — 47 1. mit der Hs. die

jiiden liesen alle ir e — 691. deme — 91 1. in (trotz Hs.
!)
— 99 1.

deme— 115 Hs. sevfte— 1. ertcachet (was Grimm erwog), wie 1274; die

Scbreibungeraec/ii# erklart sich am ehesten so, da6 der Kopist nntern

Schreiben ans ericechet in das ericachet der Vorlage einlenkte — 118

Hs. sine — 125 man erwartet statt geleit von dem einst so ge-

fabrlichen Stier eber nie getet kein ungemach — 154 1. si kusie im

hende, fiieze, lider‘1 — 186 1. dienesthaft — 199 Hs. truget

,

wo-
dnrcb Beneckes Konjektur (GGA. 1841 S. 728) triuget bestatigt

wird (s. anch Grimm Zs. 2, 379) — 201 Hs. selcn.

11. Zur Kritik des Engelhard.

Litteratur nach dem Erscheinen der 2. Anflage (1890). Recensionen:

von Kochendiirffer , Zs. f. d. Phil. 24, 128ft'.; Wolff, Anz. f. d. Alt. 19,150ft’.,

Schroder, DLZ. 1892, 258 ff. — Weitere Beitrage zur Kritik: R. Sprenger,
Zs. f. d. Alt. 36 (1892) S. 160—162, Zs. f. d. Phil. 26 (1894) S. 281, ebda 36

(1904) S. 472—474*); Seemiiller, Zs. f. d. Alt. 37 (1893) S. 239 f. : E. Schroder,
ebda 43 (1899) S. 112; Zwierzina ebda 44 (1900) S. 3Cl u.

;
am reichhaltigsten

und wertvolisten P. Gereke, Beitr. z. Gesch. d. d. Spr. u. Litt. 37 (1911) S.

213—244.

Als ich im J. 1890 meine schmale Beisteuer zu Josephs Heu-
ausgabe lieferte, geschah dies nur unter Lesung der einzelnen Kor-
rektnrbogen. Ich hatte damals weder Zeit zu einer umfassenden
Lekture Konrads, noch war mir der Frankfurter Druck von 1573
zoganglich, auf dem allein die Uberlieferung des Werkes beruht.
Seit ich bei einer neuen zusammenhangenden Lekture des ‘Engel-
hard’ die Zs. 43, 112 mitgeteilte Beobachtung gemacht hatte, war
es mir klar, da6 man iiber Haupt hinauskommen konne und miisse:
nicht durch ein vereinzeltes Herumemendieren an dessen Text,
sondern durch den Versuch, vom Studium des Druckes selbst einen

1) tber das sonderbare Verhaltnis dieser Schnitzel zu den 1892 veroffent-
lichten Yorschlagen wiirde ich AufschluB geben

,
wenn es sich nicht urn einen

Verstorbenen handelte.
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eigenen neaen Atisgangspunkt der sprachlichen Betrachtung sowoM
wie der Textrekonstruktion zu gewinnen. Ich habe daher bald

nach meiner IJbersiedelung nach Gottingen, nachdem ich den Text

flaupts langere Zeit nicht mehr gelesen hatte, mir das Exemplar

des alten Druckes das unsere Univ.-Bibliothek besitzt mit nach

Hause genommen imd versucht, groBere Partieen aus der Sprache

des spaten 16. Jh.s selbst ins Mittelhochdeutsche zuriick zu uber-

setzen. Manchmal ging es auf langere Strecken sehr glatt
,
dann

aber kamen Stellen wo ich erlahmte oder verzagte, und nachdem

ich es so in mehrfachen Ansatzen probiert hatte, verglich ich

meine Versuche mit dem Texte an dem nach Hanpt vor allem

Bartsch und Joseph gearbeitet haben. Im ganzen stand meine

Leistung wesentlich hinter der Ausgabe von 1890 zuruck — an

schwierigen Stellen war ich meist gescheitert, hauptsachlich wohl

weil mir die Ausdauer gefehlt hatte. Aber in einer ganzen Reihe

von Fallen, wo ich keinen Augenblick beim Retrovertieren gezogert

hatte: sowohl an Einzelstellen wie gegenuber Erscheinungen die

sich wiederholten
,
sah ich zu meinem freudigen Erstaunen, da6

ich sicher und richtig iiber Haupt hinausgekomtnen war. Es
handelte sich hier fast durchweg um unrichtigen Konservatismus,

und das erklart auch, waram die spatern Kritiker hier nicht ein-

gesetzt haben: sie sahen ihre Aufgabe hauptsachlich darin, aus

den Lesarten Haupts resp. aus eigener Kollation des Druckes noch

moglichst viel gutes herauszulesen, und haben darum dieFragegar
nicht aufgeworfen, ob sich denn Haupt auch weit genug von Wort-

schatz und Sprachform des Druckes entfernt habe. Der Verdacht

den ich seit 1899 hegte, daS er in vielem zu eng am Drucke kleben

geblieben sei, war mir mit einem Male bestatigt, und das meiste

was ich im nachfolgenden biete, ist aus dieser Erkenntnis er-

wachsen: Haupt hat vieles in seinem Texte stehen lassen, was
mittelhochdeutsch zwar moglich war, aber zum mindesten in dem
iiberlieferten Umfang nicht auf Konrad zuruckgehen kann.

Selbstverstandlich hab ich nun auch versucht, mir ein Bild

vom Verfahren des Buchdruckers resp. Setzers zu machen. Ich

bekenne, dafi ich zu einer volligen Klarheit nicht gekommen bin.

Am wahrscheinlichsten ist mir das folgende : die vortrefiliche, vor

allem, wie Haupt mit Recht hervorgehoben hat
,
vollig liickenlose

Handschrift, wahrscheinlich noch eine solche des 13. oder alien-

falls des beginnenden 14. Jh.s, war von dem Verleger mit einer

groBen Anzahl von Wortersetzungen versehen worden.- in der

volligen Verdrangung und richtigeu Ersetzung von minne, schemelich,

tongcn, micJiel usw. liegt eine Konsequenz, die man dem Setzer



22 Edward Schroder,

unter der Arbeit kanm zntranen kann. Im ubrigen aber hatte

der Setzer die Anweisnng erhalten, die Laute and Sprachformen

dem Braacb der Drnckerei gemaB amznwandeln, and dabei siad

daan begreiflicher Weise vielfach alte Formen neben dea aeaen

stehen geblieben (vgl. antea ir Tiant nebea sonstigem haht). Der
Setzer selbst* hielt allem Anschein aach die altdeatscbe Spracbe

far ‘plattdeatsch’ : weil sie in dea altea Yokalea, vor allem ia

dea laagea Moaophthoagea
,
mit dem Niederdeatschea iibereia-

stimmte, setzte er das bier aad da aach far dea Koasoaaatismas

voraas aad aaderte daaa mechaaiscb, wie er etwa die Yersaas-

gaage ongenllic : Minnen stric 3231 f. ia Augen bleich : Liebe streick

amgewaadelt hat.

Ich win aaa was ich voa derartigea Beobachtaagea gr. Tls

vor langerer Zeit gemacbt babe, bier vorlegea, so wie ich es ia

diesea Wocbea aasarbeitea koaate, aber aater Yerzicht aaf die

Weiterfahrang dieses Yerfahreas, wofiir mir aaf laage Zeit hiaaas

die MaBe feblea wird.

DaB Haapt aeahochdeatschea Wortersatz babe stehea lassea,

wird weaiger Erstaaaea erregea als der Yorwarf, daB er aach ia

dea Sprachformea, speziell ia derFlexioa sich aicbt so weit
voa seiaer Yorlage freigemacbt babe, wie es die saabere, aach ia

ihrea Scbwaakaagea leicht festzalegeade Grrammatik Koarads voa
Warzbarg verlaagt. Ich babe far diesea Paakt meiaer Kritik

freilich aar eia Beispiel mit der vollea Begraadaag zar Haad.
Das Paradigma des Yerbams ‘habea’ weist bei Koarad eiae

Aazahl voa Doppelformea aaf die darch dea Eeim gesicbert siad:

so im Prat, hcete aad Mte
;
so im Praseas : 1 S. lad. ich hdn — ich

habe, 1. PI. lad. icir hdn — wir haben, laf. hdn — haben. Die
Karzformea iiberwiegea ia dea Reimbelegea

;
so steht im ‘Silvester’

8 maligem ich hdn
: (1041. 2157. 2653 2828. 3125. 3772. 3853. 4923)

3 maliges ich habe

:

gegeaiiber (109. 397. 1941). Im Yersinaera
babea wir aatiirlich aa dem aeahochdeatschea Drack des ‘Eagel-

hard’ keiaea Aahalt, der ‘Silvester’ aber erweist sich wieder als

sehr wertvoll: er hat gegeaiiber 20fachem (ich) hdn aar 2mal
ich habe aad zwar beidemale vor Yokalaalaat: 1151 habe an mir
selben iiberstriten, 2253 ich hah in alterseine. Es empfieblt sich also
aicht, der jaagea Schreibaag des Drackers so weit nachzagebea
wie es Haapt tat, der librigeas gaaz ohae Priazip verfahrt : eiaem
vollig gleichmaBigea hab der tjberlieferaag gegeaiiber schreibt er
ia der eiaea Partie etwa 4071 gesehen habe so rehte tcol

,

4172 ich

habe leider sin gcbot, ia eiaer aadera 6334 ich hdn vil starhe suo-

versiht, 6338 sich, herre, so hdn ich verzert. Besoaders schlimm ist
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die 2 P. PI. Ind. Pras. weggekommen. Reimbelege sind mir nicht

znr Hand: wir durften bei K. hant und Jiahent voranssetzen, und
hant schreibt nun anch regelmafiig die Silvesterbs. (1402. 2154.

3232. 3235), die diese alemannische Form aus ihrer Vorlage, der

Originalhs. haben muB : denn moselfrankisch ist sie wahrlich nicht

!

Haupt hat diese Form, welche der Brack in dem Yerse 3846

richtig bewahrt hat, einmal sogar in den Reim gestellt, ohne da6

sie hier unbedingt gefordert war: 2909 f. Mnt : legdnt. Aber im
Vers verfahrt er mit einer unverstandlichen Willkiir nnd Launen-

haftigkeit: 3884, wo er selbst das Wort einfiigt, schreibt er daz

ir den Iciinie (lidC) ze schame
,
und ebenso schreibt er 3893 fiir das

regelmaBige }icd>t der Uberlieferung
;
dagegen setzt er 3538. 3754.

3863. 3864. 3898 habet ein, obwohl in alien Fallen die einsibige Form
sich anch metrisch empfiehlt: hdtit ir mir, hdnt gemdchet vl. s. w.

Haupt sah natiirlich sofort, da6 der Wortschatz des alten Gre-

dichtes durch den Setzer, oder den Verleger welcher das Mann-
skript fiir den Druck vorbereitete, neben nnzahligen Entstellungen

im einzelnen, auch gewisse mehr oder weniger konsequente Ver-

schiebungen erfahren hatte: dahin gehorte die fast durcbgehende

Beseitigung von minne, die vielfach sogar eine TJmgestaltung des

Reims bedingte, und die Verdrangung von swJde. Da aber der alte

Text auch bereits die Worter besaB die der Drucker als Ersatz

verwandte, also liebe neben minne, geliiclce neben scelde, so war
die Ermittelung der Falle, wo Lieb and GliicJc des Druckes ur-

spriinglich waren und vom Herausgeber konserviert werden muBten,

nicht immer ganz einfach; und eben bier hat Haupt einen ausge-

zeichneten Takt bewiesen: es sind eigentlicb nur ganz wenige
Stellen wo nicht Haupts Entscheidung, sei’s auf den ersten Blick

einleuchtet, sei’s bei naherer Prufung sich bewabrt.

Es ist nun sonderbar, daB Haupt nicht die gleiche Energie

der Beobachtung auch andern Teilen des Wortschatzes zugewendet

hat: in andern Fallen ist sein Verfahren lassig, in noch andern

ist ihm der Giedanke, daB eine Verschiebung vorliegen kbnnte, an-

scheinend gar nicht gekommen.
Da ist zunachst der Begriff ‘heimlich’ (‘Heimlichkeit’). Das

Mhd. hatte dafiir die beiden Worter tougen (tougenlich) and heimlich ^),

von denen das erstere mit dem Ausgang des 13. Jh.s mehr and

1) Haupt schreibt mit Anlehnung an den Dr. vorwiegend heimelich, wie er

denn auch, um die Senkung zu fiillen, versmcehelich, kostelich, kitrzelich einfiihrt;

alle diese Formen sind K. abzusprechen.
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melir zu schwinden begiimt. Der Bedeutangsanterscliied ist von

Hans aus der, dad das tougen (’occultum’) vor aller Welt gebeimge-

halten wird, lieimlich (‘secretum’) aber das ‘Gebeimnis’ ausdriicklicb

als den verscbwiegenen Besitz des Einzelnen, eines Paares, einer

Grnppe bezeichnet. tougen schliefit das Wissen ans
,

heimlich be-

grenzt es — das Besultat kann aber das gleiche sein. So kommt

es, dafi das altere Wort ganz synonym mit dem jungen gebraucht

wird, wie etwa Eng. 6251 til heimliche unde tougen. tougen erscbien

also entbehrlich und hat sich, wie es scheint, nur in der theolo-

gischen Sprache noch langer gehalten. Bei den Schreibern wird

es entweder durch lieimlich verdrangt, was- anBerhalb des Reimes

meist sehr bequem war, oder es wird misverstanden und mit tugent

(und seinen Kompositisj verwechselt; so hat auch die Silvesterhs.

4676 tugentheite fiir tougenheite. Dieses Misverstehen des Wort-
hildes ist natiirlich leicht zu erkennen, und so hat denn Haupt im

Engelhard (z. Tl. durch den Reim unterstiitzt) einwandsfrei her-

gestellt: 73 tougen, 286 tougenliche

,

949 tougenlkhen

,

3715 toiigen-

lichen
;
dazu bat Gereke noch binzugefiigt 1321, wo ich nicht ganz

sicker bin^}. — Weiter bat dann Haupt an folgenden Stellen

heimlich oder heimlicliheit durch tougen ersetzt: 1196. 1868. 2194.

3307. 3901. 3954; auch bier wird man ihm iiberall zustimmen. Es
fallt aber auf, dab in diesen 6 Fallen immer tougen zur Geltung,

kommt, niemals tougenlich ! Haupt bat olfenbar Schen getragen,

sein metrisch gleichwertiges (^x><:) lieimelich durch das so gut
wie synonyme zu verdrangen

;
auf diese Weise bleibt fast

noch ein Dutzend Belege fiir das jlingere Wort in seinem Texte, die,

wenn wir ihnen die grammatisch richtige Form heiml'tch geben, eine

merkwiirdige Vorliebe oder doch Konnivenz gegeniiber einem Ein-
zelwort des Typus >4: >< zeigen

,
dem doch Konrad sonst gern aus

dem Wegegeht. Ich bin darum der tlberzeugung, daB zunachst an
den folgenden neun Stellen tougenlich resp. tougen einzusetzen ist:

1737 ein pur mvd cltw verborgen lit tougenlichen eteicci

1749 von 1 0 u y enlich e r siveere (vgl. 1747 offenlichez ungeniacli)

2256 (Engeltrut tragt ihr Leidj tougenliche und iiherlut

2955 Ouch was si tougenlichen alleine dar geslichen (vgl. Hpt.
949 f. tougenlichen : slichen)

4270 im usirret tougen eteivaz

4531 (man sol verhergen in der brust) die tougenlichen saclie

6035 (diz dine ich so verborgen) und also tougenlichen truoc

Ij Die Situation ist derart, dass wohl htiinlich passen wurde, aber nicht
tougenlich , und das uberlieferte tugentUche ‘init Anstand und Takf hat eigentlich
eine noch starkere Derechtigung.
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6117 sprach tougenltche tvider sick (vgl. 1196 spracJi si toiigen

wider sich)

6235 er tvolte si verderhen tougenltche an alien scliimpf.

Nicht ganz so sicher bin ich 2897 (do sprach der hochgenande)

toil gen zir an einie tage; tougen wiirde heiBen ‘so da6 es niemand

beobachtete’, heimlich, wie xiberliefert ist, ‘in vertraulicher Weise’.

Und schwanken kann man auck 1111: (und alliu dine entsfrichet)

die heimlich oder Sffentlich sind steht im Driick, und Haupt andert

nur offen. Der normale Gegensatz zu often ist aber tougen, so auch

regelmaBig bei Konrad: often unde tougen (z. B. Silv. 1325. 2099),

aber ob man schreiben soil diu tougen oder oft'en sint, ob tougenlich

oder oft'en, oft'en oder tougen, oft'enlkh od tougen, das wag ick nickt

zu entscheiden.

So viel steht jedenfalls fest: das veraltete und nur nock er-

ratene, langst nickt mehr verstandene tougen ist an zaklreicken

Stellen unseres Textes entstellt oder ersetzt worden. Aber schwer-

lick nur durch tugent einerseits durck heimlich anderseits
;
man wird

auch mit andem Ersatzmoglichkeiten recknen miissen; wie ich

unten (S. 31) 1751 kinter leit

,

1887 hinter t'lefe ein altes tougen
vermute.

Die Ausdriicke fiir ‘groB’ und ‘klein’ sekrumpfen bekanntlich

in der spatmhd. Zeit zusammen, indem vor allem michel und lutsel

vor groz und kleine zuriickweichen. Der Vorgang ist kier freilich

nickt genau parallel: denn wahrend voriibergekend li'dzel und
andauemd wenic einen Stutzpunkt in der substantiviseken und ad-

verbialen Verwendung findet, ist diese Funktion fiir michel (durck

vil) so gut wie verschlossen; daflir aber erhalt sick das Adj.

michel wenigstens in unflektierter Form langer als die adjektivi-

schen li'dzel und tuenic. Diesen Ubergangszustand haben wir bei

Konrad von Wurzburg vorauszusetzen, und wir treffen ikn in der

Tat so an, namentlich da wo eine gute Uberlieferung vorliegt, wie

etwa im Silvester und Pantaleon.

Was zunachst ‘klein’ angekt, so ist das Verkaltnis auck im

Engelhard nur getriibt, nicht vollig zerriittet. Denn daB hleine

bereits dominiert, ist selbstverstandlick : es ist als einziges der drei

Worter im Reime verwendbar, empfieklt sick durch vokalischen

Auslant, da es so auck einsilbig gebrauckt werden kann, und

auBerdem hat es allein die Flexion bewakrt; immerkin ist es in

der Verwendung als Adv. und Subst. (ein kleine) durck (ein) wenic

gefahrdet, wakrend liitzcl sick ganz auf dem Ruckzug befindet und

vom Setzer nur eben geduldet wird; der Druck hat es bewakrt:
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139 iind treit ir liitsel iemen gunst, 1789 «« Hit z el und ein wenie

fro, 3781 und gunde iu liiizel even, 5596 man sack im liitzel bringen.

Durch den Hiat sah sich Haopt veranlaBt es fiir Jdeine einzusetzen

in 6069 til liitzel und vil selden- Ideine und ist sicher falsch, aber

ich vermnte, daB der Fehler scbon ans der Vorlage stammt, da

Ideine als Adverb dem Dmcker gewiB nicbt mehr gelanfig war,

er wiirde, wenn er liitzel vorfand, eber tvenic dafiir gesetzt haben

:

wenic oder selten iht steht in der Tat 1693 — darf man bier icenic

durcb liitzel ersetzen ? DaB tcenic an einzelnen Stellen des Druckes

jung ist, nnterliegt keinem Zweifel
;
eine Stelle wie 3816 ff. fordert

direkt znm kritiscben Eingriff herans:

‘sin rede mac in fiir getragen

tvenic’ sprach Ritschier iesd.

‘die liigen helfent wenic dd . . .

Dies beidemalige tcenic in rascber Eolge ist tiir Konrad stilistisch

nicbt zu dulden. Welcben Wert er anf die Variation legt, das

moge folgendes Beispiel ans dem Silvester zeigen

3871 daz half in aber cl eine

73 nam liitzel stner rede war

83 dar untbe er dock vil icenic tete.

Also eines der beiden tcenic ist oben sicber dnrcb liitzel oder cleine

zn ersetzen — vielleicbt sogar beide; denn gerade in der Verbin-
dung mit fiir tragen, helfen, vervdhen find ich vorwiegend die beiden

letzteren; vgl. z. B. Swr. 14 f. daz truoc die tcerden kerzogin gar

liitzel unde cleine fiir-, Silv. 747 vil cleine daz vervdhet dock, 3871
daz half in aber cleine: immerhin auch Pant. 1057 daz wenic half den
betterisen. Lassen sicb also anch die Stellen an denen wenic spater

eingedrungen ist, nur schwer fassen, so kann doch fiber die Tatsache
ihrer wesentlicben Vermehrnng anf Kosten von subst. resp. adv.

liitzel and cleine ein Zweifel nicbt besteben, angesichts des Umstands,
daB ich im Silvester, der in diesem Punkte allein absolutes Ver-
trauen verdient, bei 5222 Versen nur ein einziges Beispiel fiir

tcenic gefunden babe, eben jenen V. 3683 in dem es die vorausge-
gangenen cleine und liitzel variiert; aucb im Swr. stebt 3 Fallen
von liitzel (15. 685. 849) kein tcenic gegenfiber. In den 6504 Versen
des Engelhard hingegen sind uns 15 Belege fiberliefert : 1693. 1789.
1826. 1863. 2102. 2619. 2643. 3112. 3576. 3817. 3818. 4017 4265
5278. 5499.

Die gleicben Beobachtungen konnen wir nun im verstarkten
MaBe bei ‘groB’ machen. In dem gedruckten Texte des Engel-
hard findet sicb ausscblieBlich grofi, nicbt ein einziges Mai mickel ^).

Ij Haupt hatte 1.591 durch KoDjektur (ans 2Iit) ein michel gewonnen,
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Im ‘Pantaleon’ ist michel immerhin 3 mal iiberliefert (77. 609. 1374),

im ‘Schwanritter’ kommen auf 1358 Verse 2 Belege (933. 945), der

Silvester aber weist einen Bestand von 23 michel anf, durchweg

(wirklich oder scheinbar) nnflektierte Porm. Nun bin ich selbst-

verstandlich von vorn herein nicht der Meinnng, dafi die Verhalt-

nisse iiberall die gleichen zu sein brauchten , ich bin sogar iiber-

rascht gewesen, zu finden dafi die Haufigkeit der Adjektiva fiir

‘grofi’ {groz nnd michel) bei diesen Dichtungen prozentnal eine

sehr ahnliche ist: ich zahle derartiger Adjektiva im Pant. 18

(15 + 3), d. i. 1:120; im Swr. 12 (10+ 2) d. i. 1:113; im Silv.

63 (30 + 23), d. i. 1:100 Verse. Das eigentiimliche Verhaltnis

aber zwischen michel und grd2 beim Pant. n. Swr. einerseits, wo
michel nur ein Sechstel der Belege beisteuert, und dem Silvester

anderseits, wo noch nahezn die Halfte^) dem altertiimlichen Worte

zukommt — diese Kontrasterscheinnng glaub ich allerdings mit

der friihen Entstehnngszeit des Silvester znsammenbringen zn

miissen. Denn ans der IJberlieferung lafit sie sich nicht erklaren

!

Die Uberliefernng des Pantaleon, um mich auf diese zn be-

schranken, ist hier durchaus in Ordnung: es ist nicht moglich, an

irgend einer Stelle ein gro^ der Hs. dnrch michel zu ersetzen. Von
den 15 Belegen fiir groz stehen namlich 5 im Reim (404. 435.

1202. 1468. 1986), 1 im Anftakt (1488), 1 in der Senkung im Vers-

innern (1095), 6 weisen Plexion auf (127. 286. 539. 608. 2024. 2033),

1 steht neben michel im Vers (1374) und 1 tragt die Hebung [gros

ge- 1441). Die Verteilung auf groz nnd michel wie sie die Hand-

schrift bietet ist also beim ‘Pantaleon’ unantastbar. Ahnlich steht

es beim ‘Silvester’: hier konnte allenfalls in 4 Pallen fiir iiber-

liefertes groze auch michel eingesetzt werden (306. 1073. 1914. 2541).

Wie haben wir uns nun aber gegenfiber dem ‘Engelhard’ zu

verhalten ? Er ist jiinger als der ‘Silvester’ und anderseits alter als

der ‘Schwanritter’ und, wie ich glaube, der ‘Pantaleon’. Wir brauchen

also nicht anzunehmen, dafi michel in ihm noch einen so hreiten

Eaum eingenommen habe, wie in der friihsten und umfangreichsten

Legendendichtung Konrads; ob seine Verwendung aber schon so

eingeschrankt war wie im Schwanritter und Pantaleon, das wird

sich ans dem Versuch ergeben, michel an Stellen unterzubringen

wo bisher gros steht — denn wenn das auch nicht die einzigen

das jetzt Gereke a. a. 0. S. 228 als falscL und uberfliissig erweist. Gereke seiner-

seits hat in einer Konjektiur zu 6237, die mir einleuchtet, <michel unde> stare

eingesetzt, aher ohne graphischen oder s}’nonjniischen Anhalt (S. 244).

1) fiir die Zahl 23 bei michel glaub ich einstehen zu konnen
,

von den Be-

legen fur (jroz konnten mir ein paar entgangen sein.



28 Edvard Schroder.

Platze sind aus denen es vom Drucker verdrangt za sein brauckt..

die meisten sind es jedenfalls.

Xun zahl icb in Haapts Engelhard-Text im ganzen 45 Beispiele

fiir groz und seine Kasus- und Steigerungsformen. Davon vertragen

28 keine Verdrangung durch viichel, das bei Konrad nnr in dieser

Form, niemals mit einer Endung vorkommt. Im Eeim erscheint groz

6 mal (1382. 1463. 4294. 5140. 6359. 6413). Flektierte Form im Vers

findet sick : a) grozen 8 mal, namliek grozen jdmer 1254, Tiuniber 4986,

schaden 1390, siechtugen 5205. 5819, smerzen 1933, iingelimpfS74:2
;
plage

5511; b) grazer 3 mal; grozer eren 6448, schume 3814, imgeltahe 2283;

c) grozem grozem meine 5517; d) gruziu Imal: groziu diemuot

1457 Auf den Komparativ grcezer entfallen 5 Belege: 1735. 2318.

3349. 4853. 5601. Schliefilich bildet einsilbiges groz 4 mal mit folg.

selbstandigem Wort oder erster Silbe den Takt: groz von 1803,

groz ill 3344, grCz wit 4967, groz he- 2160. Es bleiben nunmehr 17

Falle iibrig, bei denen der Ersatz durck michel entweder notwendig,

oder aber moglick und dann im kochsten Grade wakrsckeinlick ist;

denn man beachte, da6 es im Pant, iiberkaupt keine Moglickkeit

gab, ein groz der tlberlieferung zu verdrangen.

Konrads Metrik erfordert diesen Ersatz 5229: 1. der michel
unde schcene teas

;

seine Stilistik verlangt ikn 1456 : ez ivas an ir

ein michel tugent (vgl. Silv. 271) und ein vil groziu diemuot] (ein)

michel minder ist (wie Silv. 1827. 3991) zn lesen 673. 1981. 2727.

3597. 6375; ein michel teil (\vie Silv. 1972. 2052) 653; michel
ungemach (wie Silv. 1498) 1953; weiter ersekeinen mir von Femi-

ninen ganz unbedenklick : dn michel timpheit 1520, ein michel not

3334 (vgl. Silv. 4756), michel pfliht 3762, michel sUnde 5410 (Acc.),

ein michel clage 6134, weniger michel misselinge 2084; als Masc.

kame nock in Betracht ir icklerivac so michel schade 5715. Zu
diesen 15—16 Fallen tritt vielleickt nock der Superlativ 5297 : ivas

sin meiste unmuoze do iixc grojsle. Somit ware reicklick einDrittel

der Belege von gruz fiir michet zuriickerobert, weiter aber diirfen

wir wenigstens zu Ungunsten von groz nickt gehn; ein paar Bei-

spiele mehr, die auf anderer Weise verdrangt worden sein mogen,
diirfen wir allenfalls nock kinzurecknen.

Der ‘Engelkard' ist jiinger als der ‘Silvester’, aber er ist alter

als der ‘Schwanritter’ und wokl auck als der ‘Pantaleon’. Dem
wiirde das Verlialtnis von michel und groz reckt wokl entsprecken.

Man darf langst nicht mekr recknen mit einer besondern Bedeu-

1) Hier ist der Ersatz durch michel luir deshalb ausgeschlossen
,

veil dies

schon im unmittolbar vorausgehenden Ters eingestellt werden muB.
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tongsnuance von michel gegeniiber grus
;
abgesehen von einem gewissen

arcbaiscben KJang oder Timbre war das aussterbende Wort in nicbts

mebr von dem zur AUeinberrscbaft anfstrebenden unterschieden

:

wir treffen etwa im Silvester 306. 07 du miiost hie Helen graze not

mid dulden michel ungehabe und bald daranf 427 mit grozer nn-

gehabe

:

der Hiatus graze ungehabe war fiir Konrad ebenso unmoglich

wie die flektierte Form micheler. 2270 in eime grbzen schalle

verbot sich michel durcb die Flexion von selbst, wahrend es sich

4600 da wart von Jeriege michel schal vielleicht durch Form und

Klang gleichmaBig empfahl.

Das Grebiet der Beobachtungen das icb bier mit ‘klein’ und

‘gro6’ angebrochen babe, mu6 nun aber weiter ausgebaut werden:

vor allem auch unter griindlicher Heranziebung der iibrigen Dich-

tungen Konrads, wofiir mir die Zeit feblte und aach kiinftig fehlen

wird. Ich will auch nicht verschweigen, daB icb gelegentlich obne

Erfolg gebohrt babe — wenn auch nicht obne nlitzliche Erkenntnis.

So war mir die absolute Vorberrschaft von biz im ‘Engelhard’

aufgefallen; icb war schon einigermaBen berubigt, als ich die

gleiche Erscheinung im ‘Silvester’ wiederfand. Und doch: konnte

nicht ebensogut wie bier in 3 von 8 Fallen niender durch niergen

verdrangt worden ist, auch die leichte und fast meebanisebe An-

derung von uuz in biz bfter eingetreten sein? Vollige Klarheit

brachte mir erst folgende Beobachtnng': im Versinnem wird nir-

gends ein vokalischer Anlaut verlangt bis auf den einzigen Vers

4736 — und bier allein, gegeniiber etwa 20 Fallen biz, bietet auch

der Text nnz: von der prime unz an die ver^perzit. Wieder ein

glanzendes Zeugnis fiir die Zulassigkeit der Trierer Hs. ! Zugleich

aber wird dadurch M. Haupts Verfabren gereebtfertigt
,

der das

hiji des Druckes unangetastet lieB
,
auBer wo es den Vers storte

;

Eng. 6454 si lebten beide u n z an den tot
;

dafiir hiitte er freilicb

2034 getrost biz erganzen diirfen. Anderseits vgl. unten zu 4185.

Icb muB meine Beobachtungen bier abbrechen und reihe nun-

mehr an
,
was ich mir im Laufe der letzten 10 J ahre z. Tl. im

AnschluB an diese Studien
,

z, TL gelegentlich zum Text des

‘Engelhard’ notiert babe.

113 das Adjektivum triuwelkhen (Dr. trenivelichen) ist nicht nur

formell anstoBig {triidich !) sondern vor allem bei Konrad unbelegt

und als Xsyogevov nicht eben wahrscheinlich
;
eber schon wiirde

ich neben den vereinzelt bezeugten jungen Bildungen triime-Us (188),

triuice-var (612), triuwe-bloz (Txo], 2431) ein unbezeugtes triuwe-richen

riskieren, halte aber fiir wahrscheinlich triuicebceren: ein Wort



30 Edward Schroder,

das Konrad gerade fiir den Engelhard neu gepragt hat und das

der Druck hier, bei seinem ersten Vorkommen, im Vers beseitigt,

weiterhin aber im Reim, wo er ihm nicht ganz answeichen kann

,

bewahrt und mehr oder weniger entstellt : 4273 themcren here,

167. 4583. 5432. 5620 treuiven here] natiirlich ist hier uberall trin-

u-ebcere (ohne nl) zu lesen — 295 f. darf man wohl glatten dd mit

kh {tvol) gewinnen miige (ein) lop das mmen eren tiige — der Vers

394 (do leant ein jungelinc dort her) gerifen den selben grnost er

ist (trotz demHinweis aufLachmann) fiir Konrad nndenkbar: ent-

weder setzt der Fehler schon mit der Einfiigang von geriten ein,

dann kbnnte man vermuten; den hies tvillelcomen er] oder geriten

ist echt, dann ware fiir selhen grnost eine schwache Prateritalform

des Typus x>< x e einzusetzen, oder schliefilich: dort her ist zu

streichen und anf geriten ein neues Reimwort zu finden, etwa;

do kam ein jungelinc geriten, den grnost er sd mit friundes siten —
451 Sehr gleich Dr. wird durch die Umstellung geltche sere noch kein

Mittelhochdeutsch: ich vermute gar gelkh (so gelich)

,

oder aber

vil anelich (hart anelich), vgl. 485. 601 und anderseits 470. —
661 ist umzustellen : verschulden tvol sewdre — 705 iwe/i ist

zu streichen— 747 1. S to d mite e i n man — 750 u. 1846 bin ich trotz

Haupt iiberzeugt, da6 Teutsch (ebenso wie 875) fiir tensch steht

und so beibehalten werden mu6 — 762 1. des wart so {gar} liut-

swlichaft] der Dichter betont stets liiitsielic (254. 1893. 5157 —
anderseits flektiert diu Uutscelige 1855) und im Kompositum liiitsdle-

kett (GSm. 1166. Trojkr. 5792. 13903. 19863), damit ist eine Beto-

nung liutscelihhdft im Vers fiir ihn ausgeschlossen — 920. 21 1. so

tvas ouch billich das ir jugent {vil) schiere des geruochte — 960. 61

1. wan das ir kldren angesiht und ir hersen diihte guot: die fol-

gende Zeile variiert den Gedanken mit sinlendin ougen . . . muot]

vgl. auch 1046. 46 — 993 vieUeicht besser to cere an ir gedanken ie.—
1108 streiche vil — 1166 1. site — 1200 alliu jdr schwerlich

richtig, aber ob manegmt volliu? — 1288 (si. als d) 1. reht als si

tcceren slniii kint? — 1294 1. gesprechen — 1300 1. (jrj ein — 1313

1. his (das) der tisch erhaben tvart — 1346. 1416 u. sonst 1. fiirst-

licher — 1380 1. das an den brief geschrihen was — 1398 1.

(e) danne (oder e das) — 1475 1. wand ich (dich) niht erkante —
1481 streiche wol. —

1619. 20 liegt kein Grand vor die Reimworte der Uberliefe-

rung zu streichen : schon tinde riliche d 6. dd wart er minnecUche

also {empfangen usw.); dd : also ist ein Flickreim den Konrad
hundertfach verwendet (vgl. z. B. 1965 f. 2001 f. u. besonders 2029 f.,

wo damit der riihrende Reim vermieden wird), dem Drucker ist
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es keinesfalls zuznsclireiben
,

der sprach da\ — 1664 1. setidre Uz

an einen ? — 1695 vielleicht umzusteUen : vil argen icillen tete schin

— 1751 1. (dan ob din minnebcere) ir tongen goffent hesfe, hit ge-

offent ist grammatisch und leit goffent metrisch fiir Konrad ausge-

schlossen — 1820 1. aJs iibel noch so guoter — 1887 1. (daz wol ze

Jioher minne zoch,) diu tongen in dem hergen lit st. tiefe in dome h. —
2057 (so muoz ich iuiver dienest sin) ah ein iegelicher hneht ist

schwerlich richtig; etwa ah ein tegelic her hneht ‘wie ein Knecht

fiir den taglichen Dienst’? — 2152 1. wan dm sich din (vil) reine

— 2160 1. (reht) ah ir groz beswoerde — 2310 1. hier an in schiere

hiindec wirt st. gar balde kundt (von Hanpt nmgestelit hunt gar

balde) — 2370 die Einschaltung von he>‘r in die de<-E,ede der Engel-

trnt an ihren trutgesellen, welche Haupt vornimmt, ist gewiB niclit

glucklich, allenfalls kann man hier frinnt schi’eiben, wie 2375 steht

— 2390 1. wol mich daz ich bin (ie) gewesen — 2457 1. wie (daz)

sin frouwe stcete — 2478 1. kostlich.

2488 gar balde ist mir hier wie oben 2310 verdachtig : ich hab es

mir nirgends aus K. notiert, kann versichem da6 es im Silvester

tmd Pantaleon nicht vorkonunt und iiberdies gar, mit ganz be-

stimmten Ausnahmen, im Versinnern die Hebnng tragt, Vielleicht

vil drate, s. zu 6370 — 2519 1. (din gdben ouch den selben schin) der

(niden) an dem schilte stuont, denn offenbar ist die Lasurfarbe ge-

meint, die der nntere Teil des Schildes hatte, die obere Farbe

war Grold— 2556 wohl besser df minne und (ouch) df ritterschaft—
2573 (st. genuoc und vil) lies vil unde gnuoc gekaphet — 2647 1.

uz dem vronen paradis st. heiligen, vgl. z. B. Silv. (207). 3440. 5175.

— 2774 Haupts kurzelichen (Dr. kurtzlichen) ist wieder eine un-

mogliche Form; das Wort ist iiberhaupt verdachtig, aber ich ver-

mag es nur durch snelleclichen zu ersetzen, das ofter vorkommt —
2855 1. wart von im (dd) gekniistet — 2886. 87 1. {wande ir wart vil

wol geseit,) wie (daz) sin lobelicher pris diirliuhtec to cere in alle

wis — 2983 1. gefiioclichen.

3038 1. ez teas (so) kleine, ah ich vernam, (daz. . .) — 3102 1. daz

was durliuhtec wiz hermin (st. hermelin) — Swr. 913, vgl. Turn.

597 mitalle wiz hermin-, bei Konrad ist hermelin stets das Tier,

hermin allein Stolfadjektiv — 3141 zer lieben stunde ist wohl nur

Lesefehler fiir zer selben stunde — 3144 1. wand in ben amen
hlebete: von den beiden Moglichkeiten auf die das offers fehler-

hafte sicker hinweist, ist hier Haupts schiere gewifi ausgeschlossen

— 3166 statt Mane wiirde ich lieber klancte einstellen, vgl. 5339

u. Lied 4, 20 — 3435 Bey glauben Dr. wird besser als durch bi-

namen durch entriuwen wiedergegeben — 3463 1. anderen. —
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3586 1. und sinen lip — 3632 1. durch sine v ancnisse, wie

Part. 12950 uberliefert ist — 3647 streicbe al — 3809 redet Prate

seinen Scliwestersohii mit ^leter’ an und 3822 erwidert dieser die

Anrede mit ‘lierr unde veter'
;
mir ist zumal das letztere bedenklich,

da er vorher 3500 ricbtig ‘herre und cehein’ gesagt bat nnd diese

Bezeichnang des Verwandtschaftsverhaltnisses aucb 4090. 4957

(stets gesicbert durcb den B.eim!) ricbtig festgebalten wird. bTon

nennt Bitscbier allerdings seinen Obeim nacbber, in einer vielleicbt

dnrcb den Heim uin von Cleven beeinflaBtebStelle, 3894, ancb seinen

neven, aber da6 ibn Konrad fiir dasselbe Verwandtscbaftsverbaltnis

drei verscbiedene Bezeicbnungen babe anwenden lassen, will mir

docb nicbt recbt glaublicb erscbeinen — 3985 sivh- micJi dur umb
immer scbeint mir ein unmoglicber Vers; wenn dar iimh nicbt

lassiger Ersatz fur einen praziseren Ansdrnck ist, wird man eber

dar under einsetzen diirfen — 3987 nacb er sick rersuonde (3984)

erwartet man sicer niich . . . geniachte.

4025 1. od (aber) ich beiicere — 4113 1. mit rede an diseni

Tiriege spar — 4136 I. mines herzen schrin st. sclihi'? — 4145.46

sind so scbwerlicb ricbtig uberliefert: vielleicbt ist vor lere ein

Adj. ausgefallen ? icb versucbe es mit Anlebnung an 4461
:
git er

(geivisse') lere mir daz ich lip und ere — 4163 sehs ist zn streicben,

Oder besser nocb disc durcb die zu ersetzen, wie gleicb 4184 u. 4549

— 41851. (daz ich die sehs ivcchen da) belibe unz ich geriiiive st. und,

d. b. ‘bis icb meine Reue zu Ende gefiibrt babe’ — 4344 1. biz (daz)

uns beiden wirt gegeben — 4443 1. harte hiindecliche dd (wie

3934) st. sere unde hmtlichen — 4450 und fiirhte (sere) daz ich

schaden — 4477 1. und (wirde ein) hempfe fur dich mi.

4539 1. im alle hovesite hunt fiir site des lioves — 4676 1. s o Z

st. ensol — 4700 1. (relt) als — 4950 gdhling Dr. darf nicbt in gce-

liche umgeschrieben werden, das K. nie braucbt, sondern in gcehes,

das z. B. Silv. 804 u. 3585 iiberliefert ist und von Haupt aucb
Eng. 2625 eingesetzt wurde. — 4987 1. con liigelichen nueren st.

erlogenen-, s. Part. 8133 der liigelichen dinge, 11177 der liigelichen

botschaft.

o081 daz der Iciinec reine starp (nnd Engelhart die hrone erivarp)

ist mir reine verdachtig; der Konig, dessen Namen Fruote der
Drucker niemals ricbtig erfaSt bat (311 Feuten, 4204 freude,

4542 frute), sollte bier eigentlicb
, nacbdem er lange nicbt ge-

nannt war, deutlicber bezeicbnet werden — 5260 1. friunde, mage,
dienestman — 5371 1. lange icernder st. langer — 5375 1. grim-
meclich.

5673 da K. sonst immer sneTlecliche(n) bat, so ist bier wabr-
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scheinlich zu streichen, nicht aher snelliche einzufuhren — 5776

bei Haupts durch siecheit ist mir das Fehlen des Artikels bedenklich,

ich akzeptiere sein durch, bleibe aber bei sicherheit Dr, — 5782 I.

smdcheit — 5849 (das du ze dirre siecheit) hein arzdt ie ensuochtest

st. arzenie — 5949 1. entriuw en (Dr. Bey glauhen) st. henamen —
6970 muB es mit dem Dr. (leide) heifien ich lide sanfter vil den

tot (st. lite) dann ich die sache dir enbar.

6037 noch zewdre gewehenen icil ist unmoglich, etwa: noch

niemer me geioehen wil ? — 6281 1. erslahen unde e r tceten— 6370 das

Adv. snelle ist mir bedenklich
;

vielleicht drdte, anch ein Wort

das bei Konrad nicht selten ist und im Versinnem im ‘Engelhard’

vermifit wind — 6411 gar ist zu streichen, vgl. 649 n. zu 2488 —
6448 f. die Anderung im tvart hie grdzer eren schrin (st. schtn) und

manicvalter scelden hort liegt nahe, ist aber kanm berechtigt: 2500

heifit das herze, 4686 heifit Dietrich der eren schrin.

III. Zam Sehwanritter.

Litteratur. Abdriicke der einzigen Handschrift: a) in Mullenhoffs
Altdeutschen Sprachproben, Berlin 18C4, S. 108—122 ;

b) als Privatdruck von Eug.

Joseph fur seine Vorlesungen, Marburg 1901; danach babe ich selbst die Hand-

schrift collationiert.

Ausgaben : a) von den Briidern Grimm, Altdeutsche Walder Bd. 3 (Frank-

furt 1816) S. 52—96; b) von Franz Roth, Frankfurt 1861.

Beitrage zur Textkritik : M. H a u p t in den Anmerkungen zum ‘Engelhard’

(1844) passim (von Roth nicht vollstandig ausgenutzt); Bartsch, Germania 6

(1861)8.494—96; Ders., Anmerkungen zum Tumei (1871) passim; Haupt, Zs.

f. d. Alt. 15 (1872) 8. 253; Sprenger, Germania 21 (1876) S. 419f.; Joseph,
Konrads ‘Klage der Kunst (QF. 54, 1885) S. 29 Anm., S. 59; Ders., ‘Engelhajd’

2. Aufl. (1890) passim, s. Register S. 315; E. Schroder, Zs. f. d. Alt. 44 (1900)

S. 222.

liber die jurististischen Elemente: R. Schroder, Zs. f. d. Alt. 13 (1867)

S. 140—148.

Nach dem alten Schema von Konrads Lebensgang und litte-

rarischem Schaffen
,
das auf wirklichen und vermeinten Lokalbe-

ziehnngen aufgebaut war, mit drei Stationen: Wurzburg—Strafi-

burg—Basel rechnete und den ‘Turnei von Nantheiz’ nur als eine

Jugendarbeit dulden wollte
,

gehorte der ‘Sehwanritter’ ohne

weiteres in die erste, die Wurzburger Periode des Dichters : dafiir

geniigte einfach die Erwahnung der Herren von Rieneck am
Schlusse des Gedichtes. Geradezu als zweites Werk spricht den

‘Sehwanritter’ Baechtold in der Geschichte der deutschen Litte-

ratur in der Schweiz S. 119 an, und W. Golther in der Allgem.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist Klasse. 1912. Heft 1. 3
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Deutschen Biographie 44 , 358, der bereits Blotes gliicklichen Nach-

weis (Zs. f. d. Alt. 42, 44 £P.) der Prioritat des Schwanritters’ vor

dem ‘Turnei’ kennt, aber mit diesem an Kochendorffers Datiernng

dieses Werkckens glaubt, muB unser Gedicht sogar liber das Jahr

1257 hinanfriicken.

In Wahrheit ist es 20 bis 25 Jabre jiinger!

Um znnachst dies voransznschicken : Werke aus der Wiirz-

burger Jngendzeit des Dicbters besitzen wir iiberbanpt nicht!

Konrad von Wurzburg, an dessen ostfrankiscber Heimat ich un-

bedingt festbalte, hat alle seine Werke am Oberrhein gedichtet:

fiir den ‘Schwanritter’ speziell hatte eine einzige grob alemannische

Form wie das durch den Reim anf sent gesicherte ir went (= ir

wellent) V. 1167 hinreichen soUen, mn Wurzburg auszuschlieJJen. Am
Oberrhein erst hat Konrad dichten gelemt und seine Litteratursprache

ausgebUdet: es gibt in ihr, soviel ich sehe, keine anderen franki-

schen Reminiscenzen als lexikalische, und auch diese stellen sich

fast nur da ein, wo der Autor, schwelgend in der Variation und

suchend nach neuen und iiberraschenden Reimbildern, seinen ganzen

Wortbesitz bis auf den Grund anfwiihlt, wie besonders in der

‘Goldenen Schmiede’ und dem ihr auch zeitlich nahestehenden reli-

giosen Leich.

DaB der ‘Schwanritter’ — ebenso wie der ‘Turnei’ — ganz

im Gegensatz zu der zuletzt von Baechtold, Blote und Golther

vertretenen AufPassung eines der spatesten Werke des Baseler

Dichters ist, hat Laudan schon allein aus dem Fremdworterbestand

erwiesen — wenn er auch leider der Ausgabe des ‘Turnei’ von
Bartsch zu viel Vertrauen geschenkt und daher im einzelnen fehl-

gegriffen hat. Der ‘Schwanritter’ setzt bereits die langere Beschatti-

gung mit franzosischer Litteratur oder doch mit einem groBeren

franzosischen Litteraturwerk voraus, und das ist eben der ‘Parto-

nopeus de Blois’ des Denis Piramus. Aber nachdem sich beim
‘Turnei’ herausgestellt hat

'), daB der unter der Arbeit am ‘Tro-

janerkrieg’, gewissermaBen als eine gymnastische Erholung, ge-

dichtet ist, will ich immerhin die Frage aufwerfen, ob wir nicht

etwas ahnliches fiir den ‘Schwanritter’ annehmen diirfen: sei es

nun daB das kleine Gedicht noch wahrend der durch die notwendige
Heranziehnng einer Hilfskraft, des tlbersetzers Heinrich Marschant,
gewiB recht miihseligen und wohl auch gelegentlich unterbrochenen
Tatigkeit am ‘Partonopier’ entstand, oder aber, was ich noch

\) s. zuletzt Galle, Zs. f. d. Alt. 53, 235 ff., der ihn noch etwas spater als

Laudan ansetzt.
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lieber annehmen mocHte, in einer fruhen Pause der Beschaftigung

mit dem ‘Trojanerkrieg’.

Die einzige Handschrift die uns das Gedicht iiberliefert hat,

die Papierhs. der Frankfurter Stadtbibliothek Kloss Nr. 6, ist ein

seit den Tagen der Briider Grimm vielbenntztes Sammelmscr.,

fiber dessen Herkunft aus der Bibliothek des Johann von Dalberg

in Ladenburg am ansffihrlichsten Zamcke in seinem ‘Deutschen

Cato’ S. 162 f. und zuletzt P. Lehmann
,
Joh. Sichardus und die

von ihm benutzten Bibliotheken und Handschriften (Mfinchen 1912)

S. 128f. berichtet hat. Das Papier und den Schriftcharakter hat

Eug. Joseph auf die Zeit um 1400 bestimmt. Die Heimat des

Schreibers ist Rheinfranken, sie mag von dem alten Aufbewah-

rungsort der Handschrift nicht weit abliegen
;
ihr hervorstechendstes

Kennzeichen ist die Fortentwicklung des IJmlauts-e vor r + Kons.

zu i\ konstant in hirt2og{e) hi/-t2ogin(ne), ferner in hirte (554. 1060.

1077) und heJiirten (569), vertyrhen : enthyrben (315. 16), mirke (428).

Was den Schreiber anlangt, so hab ich mir vor einigen Jahren

durch eigenes Studium der Handschrift ein moglichst genaues Bild

von seiner Art und Unart zu verschaffen gesucht, wie das fiberall

wfinschensvrert und da, wo man es nur mit einer isolierten Uber-

lieferung zu tun hat, geradezu notwendig ist. Pur seine Auf-

merksamkeit ist es zunachst ein recht fibeles Zeichen, daB ihn auf

eine lange Strecke seiner Kopierarbeit bin, namlich noch fiber den

‘Schwanritter’ hinaus, ein Reimgebet verfolgte, dessen Anfang (s.

die Angaben bei Roth zu V. 291 und 431) er auf Bl. (resp. 4*^)

oben ausgestrichen hatte, das er aber auf Bl. 4^ (resp. 5'") bis zu

20 Versen und noch einmal Bl. 23*^ (resp. 25"^) bis zu 10 Versen

mitten in den Text seiner Vorlage einschaltete. Aber trotz dieser

abschenlichen Verirrung verdient er das Lob das ihm W. Grimm
1816 spendete, dafi er zu den bessern Schreibern seiner Zeit ge-

hore. Er hat zunachst nirgends mit Absicht den Reim verandert,

er hat auch im Vers nur mechanisch und durch Entgleisung des

Gedachtnisses (wovon gleich zu reden sein wird) die Worte um-

gestellt und durch Synonyma ersetzt, und er gehort schlieBlich

auch nicht zu den Schreibern, die (wie vereinzelt sogar der des

Silvester) Neigung zeigen
,

in die prosaische Wortstellung auszu-

gleiten. Er hat vielmehr immer Verse und dazu Reimklange im

Kopf, aber indem er nicht die Worter abschreibt, sondern sich

die Verse oder vielmehr die Reimpaare durch Uberlesen einpragt,

und sie dann niederschreibt wie sie ihm im innern Ohre klingen,

passieren ihm ziemlich haufig Wortverlust, Wortaustausch und

8 *
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Wortersatz. Der Ehythmns ist fast immer gewahrt, wenn auch

nicht gerade der strenge iambische Rhythmns Konrads von Wiirz-

bnrg, der Reim erfabrt nnr in drei bis vier Fallen eine ernste

Stomng, nnd selbst das grapbiscbe Bild des Reimbandes ist merk-

wiirdig rein erhalten : ich zahle, anch die leichtesten (wie hin : yn,

heyne : reine, froc}it
:
yenoht, glides : mi'idez, gesclieJm : geselien, gezogt :

foget) eingerechnet, nnr 50 Falle einer graphiscben Trubung. Das
bangt damit znsammen, da6 der Schreiber in der Regel ein Reim-

paar im Znsammenbange kopiert. Aber selbstverstandlicb darf

man dies Verfahren nicht als ein ansnabmsloses Prinzip binstellen:

die Dnrchbrecbnng lag nm so naher, als der Sinneseinschnitt bei

Konrad fast immer ins Reimpaar fallt: darans ergaben sich zabl-

reicbe Falle, wo der Schreiber nnr einen Einzelvers schrieb, wenn
hier namlicb eine starke Interpnnktion folgte, oder wo er, den

Znsammenbang festhaltend, ins nacbste Reimpaar iibergriflp, sei es

mit einem Komplex von zwei Versen (ab) oder von dreien (aab

oder abb). So erklart sich ein Febler wie der bereits Zs. 44, 222

korrigierte

;

614 daz dirre hampf gescheiden sol st. strit

mit strite tverden Mute. st. Jcam2)fe.

Eigentliche, visuelle Verlesungen nnd darans folgende Mifiver-

standnisse des Textes sind sehr selten; ich habe zn denen welche
Roth nnd Haupt erkannt haben, kein weiteres Beispiel hinzngefnnden.

Das wunderlichste ist jedenfalls die Entstellnng des Reimes V. 736,

wo fur die ‘blonde’ (blunde) die ‘bliihende’ (blmvende, wie 161) ge-

schrieben steht. tlbersehen hat Roth Haupts Besserung von V. 234
einen fur iren (zu Eng. 182f.). Nicht anf dem Wortbild sondern
auf dem Wortklang beruht das von Haupt Zs. 15,2.53 aufgedeckte
Verderbnis von V. 874: aus sin coverfiure tvas gehriten^) (=
Eng. 2528) hat der Schreiber gemacht Vnd was sin loii gar tiir

gebriten-, d. h. er hat das Verspaar mit halber Anfmerksamkeit ge-
lesen nnd das Reimband sogut wie den iambischen Rhythmus fest-

gehalten, aber von dem covertiure der Vorlage ist ihm nnr ein
sinnloses Klangbild iibrig geblieben.

Womoglich noch durchsichtiger als in V. 736 ist die Entstel-
lnng des Reims in V. 155 gesach st. bevant (:lant), V. 516 durch
ir waren schulde soil st. durch tcare schulde sol (: tvol) nnd V. 851
siner sterke si. sin em d rue Ice {: rucke), wo sie jedesmal schon von

1) Haupt, der diese Emendation schon in der Anm. zum Ub. Weib 280 gegeben
hat, schneb und vas sin covertiure gebriten — aber diese ‘Verschleifung von
Wort zu Wort’ duldet Konrad im ‘Schwanritter’ kaum noch.
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den Grimms erkannt ist. Damit ist aber diese grobste Form der

Verderbnisse erschopft. Sie sind rein mechaniscb und waren nur

moglich, indem der Kopierende mitten im Reimpaar erne Pause

machte nnd gedankenlos am VersschluB ein Synonymon einsetzte,

mit dem der Sinn sowie der Ehythmus gewahrt blieb, aber das

Band znm folgenden (oder voraasgehenden) Vers zerrissen wurde.

Es ist klar, dafi man sich anf ahnlicben, unfreiwilligen Wort-

ersatz aucb da gefafit machen muB, wo im VersschluB der Reim,

im Yersinnern der allgemeine Rhythmns gewahrt erscheint. Hier

muB dann die intimere Beobachtnng von Konrads Sprachgebrauch,

Prosodie nnd JVIetrik einsetzen. Roth hat an zwei Stellen, wo es

ihm die Metrik zu erfordern schien, fiir bekant das V. 266 richtig

iiberlieferte (tcUe) erkant hergestellt; 72 u. 1323; er hatte es ge-

trost auch 321 schreiben sollen; der von getrimves herzen lide teas

unser beider friunt erkant.

Die Einfiigung solcher Varianten die seinem eigenen Sprach-

gebrauch naher liegen, erfolgt nirgends ans bewuBter Absicht : der

Schreiber hat kein einziges Wort der Vorlage mit BewuBtsein

ausgemerzt. Wenn er V. 114 die veraltende Praposition ab durch

von ersetzte, so lieB er sie bald darauf 157. 191 unangetastet.

V. 132 schliipfte ihm fiir albez das gelaufigere swane unter (s. n.

S. 39 f.), aber in vier spateren Yersen hat er das seltene Wort
gelassen. Des Dichters Neigung, in Ausdruck und Wortwahl ab-

zuwechseln, war dem Kopisten nicht znm BewuBtsein gekommen;

so setzte er V. 423 statt des (von Roth richtig hergestellten) ur-

Jiuge sein kriege ein, so wiederholt er V. 35 das fiirste von 32, wo
wahrscheinlich herre eingesetzt werden muB. Man kann aber auch

in der Scheu vor der Wortwiederholung zu weit gehn: Y. 1282 muB
der selhe ivunnecl'iche swan unbedingt beibehalten werden, wo es

Roth (im Hinblick auf 1278 sin harnasch iciinneclich gevar) durch

minneclwlie ersetzt hat; anf die leuchtende Farbe, den das Auge

erfreuenden Anblick des Vogels allein kommt es hier an.

Mit dem ‘Glatten der Verse’ ist es freilich im allgemeinen

eine heikle Sache, aber nachdem die ausgezeichnete Uberlieferung

des ‘Pantaleon’ festgestellt ist, diirfen wir darin doch einer Dich-

tnng wie dem ‘Schwanritter’ gegeniiber, der wahrscheinlich noch

spater fallt, unbedenklich weitergehn als der letzte Herausgeber,

dessen Eingriffe ich fast durchweg billige. So beseitige ich nicht

nur den Takt V. 199, indem ich schreibe noch aventiure en-

rmchten (st. germchten), sondern auch die Takte Y. 93 lies

{wie sie ndch sines herzen kiir) vertreip der herzoge dne sclmlt (st.

vertribe), wo der Wechsel des Modus (und tenz er . . . hcefe) keines-
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wegs gegen meine Anderang spriclit
;
V. 425 1. dd von ic i r m it gen

niht urJogen (Hs. mogen uir, Roth so miigen wir)
;

V. 1259 1. {daz

er durch gates ere) und durch sin selbes zuht belibe (st. tugent): ge-

rade an seine veterliche euht d. h. an sein vaterliches Pflichtgefuhl

hat die Gattin den Schwanritter ja kurz vorher (1226) gemahnt.

Nachdem Landan flir den ‘Pantaleon’ die Prozentzahl der anf-

taktlosen Verse anf 2,5 herabgedriickt hat (Zs. 48, 546), steht es

fiir die zwar nicht schlechte, aber doch lassige nnd unaufmerk-

same IJberliefemng des ‘Schwanritters’ test
,
da6 sie in diesem

Pnnkte noch weitere Eingriffe zulaBt, ja erfordert
,

als Roth sich

gestattet hat und andere seither vorgeschlagen haben. Ich biete

hier znnachst ein paar Vorschlage, wo ich keinem Einwand zn

begegnen fiirchte:

87 1. von disen beiden sere uart (st. in)

194 1. uan dise fromcen iingenmot (st. die) oder ivan (eltf) die

490 1. daz man iu (Jiie') gerihtes scldn

937 1. v.f d er pi u n i e griiene (st. dem plane)

1054 1. von dem (viT) herten 'biusche

1303 1. und {rd) sin lantgesinde.

Ein paar weitere Eingriffe mocht ich naher begriinden; sie

betreffen Verse, die mit einem betonten mit einsetzen. mit kann

bei Konrad sehr wohl die erste Hebung auftaktloser Verse tragen,

aber wenn wir sehen, dafi das im ganzen ‘Pantaleon’ nur 3 mal vor-

kommt (Zs. 48, 544), wenn ich anf die ersten 2500 Verse des Silvester

nur 4 solche Falle ziihle, dann ist es ohne weiteres einleuchtend,

da6 von 8 derartigen Fallen welche der Herausgeber des ‘Schwan-

ritters’ (1388 Verse) unangetastet la6t, einige durch Emendation
beseitigt werden diirfen. V. 151 mit mir {aT)zuo des meres stade,

vgl. 191 bin ab dem Mtse alzuo dem sr. Auch gegen die Anderung
von V. 51 mit {al) dtr hovediete sin wird sich im Hinblick auf 1302

al sin hovediet, 1255 al sin tverdht hoveschar kein Einwand erheben.

Ein Verderbnis das ich einstweilen nicht zu beheben vermag,

steckt in V. (814j 815. An den iibrigen Versen (20. 67. 363.

617. 701) mocht ich nicht rlitteln, denn es liegt mir fern, hier

rechnungsmaBig auf dem Prozentsatz zu bestehn
,
ja ich mochte

dies ausdriicklich mit der nachfolgenden Erwagung bekampfen.
Der Dichter kommt im ‘Schwanritter' viel haufiger in die Lage
die Proposition mit zu verwenden als anderwarts: die 1388 uns
erhaltenen Verse enthalten 63 Beispiele von mit am Verseingang

• um ebensoviel Falle im ‘Silvester zu zahlen
,

miissen wir bis

\. 2498 heruntergehen. Je mehr sich die Anlasse fur Verwen-
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dung von mit am Verseingang haafen, desto elier sieht sich der

Dichter gezwungen, hier auf den Anftakt zn verzichten.

Ich schalte jetzt zwei kleine Spezialuntersuchungen ein, um
an ihrem Beispiel zu zeigen, wie wir nnter der Verfeinerung der

textkritiscken Methode zugleich die Einsicht in Konrads Stil und

in die Ckronologie seiner Werke fordern konnen and fordern

miissen.

Im Sckwanritter wird der geheimnisvoile Vogel abwechselnd

mit dem Kamen sivan und albez bezeicknet. DaB Konrad bei

dem zweiten Wort auf den Wortschatz seiner Heimat zuriickgriff,

wie man nacb den Ktterariscben Belegen (Hugo von Trimberg und
Konrad von Megenberg braucben es

,
bei alemanniscben Antoren

scheint es wenig bezeugt) glauben mochte, erscheint gegeniiber dem
was Suolahti. Die deutscben Vogelnamen S. 408 f. fiir die heutige

Verbreitung von Elbis, Elbs leststellt, immerhin zweifelhaft: da-

nach hat sich das Wort auBer in Steiermark, wo es aber als ver-

altet gUt, gerade noch im Kanton Bern erhalten’). Konrad nun

braucht das jedenfalls seltenere albez neben swan keineswegs

aus dem blofien Bedurfnis der Variation, sondern aus prosodischen

Griinden. Ich lasse die Beispiele reden. Wir treffen zunachst:

107 do spurte er daz ein tctzer swan (: dan)

138 in fuorte als eben dime swan (:dan)

203 die arlien luete do der sivan (: dan)

240 fliuc dinen wee, vil lieber sic an (:dan)

799 gefiieret hat ein wilder sivan (: man)

872 sin zeiclien was ein wizer s w a n (: an

)

1282 der selbe wunnecliche swan (:dan),

und anderseits :

141 so ivol als in der albez tete

160 der albez iciz alsani der sne

237 ein albez licete dar gesogen

247 der albez balde iif sine vart.

Man sieht: sivan war apokopiert und einsilbig, es bot sich als be-

quemer Reim, aber es taugte nicht zur Taktbildung. Die umge-

kehrten Eigenschaften hatte albez
;
es war aber fiir Konrad be-

ll Dazu stimmt, dafi W. v. Gliers in seinem Leich V. Ill das Wort braucht.

2) Die rheinfrankische Hs. schreibt die beiden ersten Male albez, nachher

elbez\ es ist kein Zweifel, da6 die erstere Form aus ihrer Vorlage stammt.

3) vgl. auch GSm. 976 swan 1973 elbiz.
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reits inflexibel, jedenfalls in der Flexion nicht brauchbar; im Cas.

obi. brancbt er ausschliefilich swanen, nicbt nur im Reim:

1067 sprach der ritter mit dem swanen
1345 der werde ritter mit dem swanen,

sondem auch im Versinnern:

740 der von dem swanen in daz lant

891 des sivanen houhet mit dem cragen

1327 den swanen^) fiieret unde treit.

Der Tatbestand liegt so klar vor Angen, dab an den beiden

Stellen die ibm zu widersprecben scheinen, nnbedingt geandert

werden mub. Ich lese daber:

V. 132 der alhez tviz alsam der site (st. swane)

,

also genan

wie 160; beim ersten Vorkommen hat der Schreiber das ibm fremde

oder doch ungewbhnliche Wort dnrch das gelanfige ersetzt — and

fiihre in V. 1040 st. der swane den Acc. ein, den auch in der Tat

die Konstruktion natiirlich erscheinen labt:

den swanen hlanc {rehi) als ein harm,

der lif dem stcarzen schilde lac,

den spielt enzwei der selbe slue.

Ein zweiter Exkurs soil bemerkenswerten Unterschieden in

der Verwendung der Eigennamen gelten.

Im ‘0 1 1 e’, den ich nicht so entschieden wie Laudan zu den

Jugendarbeiten rechne, aber zuversichtlich noch in die 60 er Jahre

setze (iiber seine mbgliche Datierung s. Zs. f. d. Alt. 37, 28 ff.)

heibt der Held Heinrich von Kempten: an dem Namen, den die

Quelle uberlieferte, war nichts zu andern. Konrads Prosodie aber

lieb zunachst nur die Betonung Heinr'ich zu, und die Folge war, dab
er den Kamen im Innern des Verses schlecht brauchen konnte : so

steht denn bei zehnmaligem Vorkommen 8mal Heinrich im Vers-
ausgang (93. 129. 172. 201. 243. 307. 329. 451. 656). Erst im
letzten Drittel des Werkchens entschliebt sich Konrad, den Namen
auch ins Versinnere zu bringen: V. 634 lass ich die Lesung daz
Heinrich dem Iceiser hin gelten V. 522 aber bedarf wohl einer

Korrektur. Hahn und' v. d. Hagen lesen mit den beiden Heidel-

berger Hss. Heinrich von Kempten sich hare {vor des heisers ange-

siht)— das ist gewib ein fiir Konrad unwahrscheinlicher Vers, und so

hat denn Haupt zu Engelhard S. 224 mit Anlehnung an die selb-

standige, aber stark entartete Wiener Hs. (die hier sich allz park

1) Hier allein (im Acc.) ware auch alhez moglich gewesen — aber es han-
delt sich urn den heraldischen Schwan!

2) nicht daz Heinrich dime Iceiser hin, wie Lambel (nach Haupt) liest.
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tietet) vorgeschlagen Heinrich von Kempten allez hare sich vor des

keisers angesiht. Icli bescliranke mich lieber auf die Wortamstel-

Inng, welcbe vierfaches Vorkommen (93. 129. 172. 451) nabelegt,

nnd sebreibe von Kempten Heinrich sich hare. Danack wiirde

Konrad die Betonang Heinrich durch das ganze Gedicbt festge-

halten haben.

Die Quelle des ‘Engelhard’ kennen wir nickt, aber icb koffe

niemanden zu verbliilFen, wenn ick die Vermutung aussprecke, daS

die Sekaffung oder Auswakl der Personennamen auf Konrad zu-

ruckgekt: die deutseken Namen Engelhdrt, Dieter ich, £ngeltrut kat

er sick so ausgesuckt, wie sie ikm bequem in den FluB seiner

Verse paBten; auck der milte kiinec Fruote fiigte sick, wenn er

einmal mit Namen vorgestellt wurde, bequem in Vers und Beim
(V. 311), und diebeiden andern Kamen, welcke die lose Anlehnung

an die Heldensage einfiikrt; von Schotten kiinic Wdhsmiwt (2680)

und ro» Miuzen kiinic Hertnit (2690) kommen nur einmal vor nnd
werden da im Versausgang untergebrackt. Es bleibt nur iibrig

der intriguante Englander: er muBte einen englisck klingenden

Namen erkalten, und da empfakl sick als nackstHegender — in

den Tagen des Interregnums ! — Richart oder Ritschart ^). DaB
Konrad diesen Namen vermied und zu Ritschier griff, kab ick mir

friiker daraus erklart, daB Konig Rickard von Cornwallis nock am
Leben war, als der ‘Engelhard’ gesekrieben wurde. Rickard starb

am 2. April 1272, und ick bin auck nock keute der Meinung, daB

die Dicktung Konrads vor diesem Zeitpunkt, wenn auck nickt

lange vorker, ersekienen ist. Aber der Hauptgrund fiir die Na-
mensveranderung war dock wokl nickt solcke Riicksicktnakme auf

den Konig, sondern eben ein prosodischer : Konrad empfand diesen

Namen als deutsch, und so hat er ihn ja auck im Turnei (als Richart

von Engellant) gesekrieben: die deutseken Namen aber pflegte er

in den Werken seiner ersten und zweiten Periode nur ikrer na-

turlichen Betonung gemaB zu verwenden. Mit einem Namen wie

Ritschier aber konnte er verfahren wie es ikm paBte: er betont

also 1) Ritsch'ier
,
Ritschiere(n) . ouch Ritschier von Engellant 3807,

waz truoc Ritschieren dar? 3266 (zusammen 4 Belege)
; 2) Ritschier,

1) Ich will freilich nicht unerwabnt lassen, daB neben 7 maligen triihsceze

(73. 104. 117. 168. 198. 233. 241) auch einmal truJisize vorzukommen sebeint

(188) und daB man zwar 120 Mrzugen (im Vers !), aber 57 (= Swr. 393) herzoye

lesen muB.

2) DaB damals auch in Deutschland die Aussprache Ritschart nicht fremd

war. beweist z. B. die relicta Ritschardi de Lorcha, die ich mir aus einem Mainzer

Siihnebrief v. J. 1276 notiert habe (Sauer, Nassau. Urkb. 1 2 Xr. 899).
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Fiitschkre ('-n, -s): loag tone diu rede7 sprach Bitsch'ier 3891, von

Enpellant Ritschiere 4497 (14 Belege, davon 4 im Reim); 3) RUschier

(das natiirlich aus dem Reim uad der Flexion ansscheidet) : RUschier

aber dd zehant (8 Belege).

Die metrische resp. prosodisclie Freiheit
,

welche ihm die

fremden Eigennamen gestatteten, hat Konrad spater auf die dent-

schen iibertragen. Dafiir legt anch der ‘Schwanritter’ geniigend

Zengnis ab. Es kommen bier nur zwei Personen mit Kamen vor:

Karl der GrroBe und Gottfried von Bouillon, hiinec KnrJe war, wenn

er niebt gerade in Arle residierte, im Reime scblecbt zn brauchen,

aber zur Taktbildung im Verse reebt bequem; mit Gotfrit aber

maebte sicb Konrad die Sache jetzt leiebter : er verwendet den Xamen
nnr im Versausgang nnd im Verseingang: dort betont er immer

Gotfrit (690), Gbtfride (319. 1833), bier stets Gotfrit (327. 378. 455),

Gotfride (1338). Und diese bequeme Bebandlung der deutseben

Personennamen ist ihm jetzt ganz gelaufig: im ‘Partonopier’ bereits

bat er uns Betonungen wie Anshelm, Herman, Walther, Ambit zu-

gemutet, er zwingt uns Verse zu scandieren wie Part. 19596

Arnbldes sun Walthbr gendnt, Tum. 214 Richdrt Gotfriden trdf aldCi.

Im ‘Tarnei’ wird dann aucb der Name Richart genan so be-

handelt
,
wie im ‘Engelhard’

,
wo K. dieser Benamnng noch als

metriseb nnbeqnem aus dem Wege ging, RUschier-. nur daB jetzt

die dem Romaniseben angelebnte Betonung Richdrt, Richdrdes die

absolut herrschende ist {17 Belege)
,
wahrend Richart (im Reim)

nnd Richart nur je einmal vorkommen (V. 114; 1086). Man be-

achte: im ‘Otte’ sind von 11 Vorkommen des Namens Heinrich 9

Reimfalle, im ‘Tumei’ kommt auf 19 Richart ein einziges Reim-
beispiel! —

Eine ahnliche Beobachtung wie bei den Personennamen konnen
wir aucb bei gewissen Landernamen machen. Auf den ‘Sebwan-

ritter’ angewendet ist die Sache aucb textkritisch nicht obne
Wert.

Wir werfen zuniichst wieder einen Blick auf den ‘Engel-
hard’.

Von den beiden Freunden stammt Engelhard, der eigentliche

Held, aus Burgund; der Name des Landes aber wird deutlicb ge-

mieden, es wird nur einmal genannt (V. 221 do lebte in Bdrejunt-

riche). Dietrich ist ein Prinz von Brabant
;
auch dieser Landesname

ist dem Autor nicht eben bequem *) : er fiihrt ihn merkwiirdig spat

1) Aus dieser im Grunde fiir Konrad unbequemen Xatur der beiden Lander-
namen erschliefi ieh, daB er sie aus der Quelle libernahm, wahrend die Namen
der Helden EngeThart und TJieterich sehr wohl von ihm erfunden sein mogen.
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ein: 1332 diii herzogtn von Brabant und verwendet ihn wie tier

auch weiterMn ausschliefilicli im Versausgang, im ganzen Smal
(1332. 1342. 1413. 1511. 4155. 4218. 4586. 5037) als Srdbant, ein-

mal (1476) flektiert als Brahdnte. Es ist ohne weitres klar

:

1) dafi Konrad schon damals im Versinnern die beschwerte He-

bung nur ungern zuliefi und damm Worter mied, weicke die Beto-

nung x X verlangten : 2) dafi er aber anderseits vor einer Be-

tonung Brabant als undeutsck zuriickschreckte. Hinzu tritt die

Wakrscheinliclikeit: 3) dafi ihm Brabant ein unsckoner, weil zu

schwerer Takt war.

Im ‘Sckwanritter’ spielt Brabant eine nock wicktigere

EoUe als im ‘Engelkard’ — aber kier kaben wir ein ganz anderes

Bild. Zunackst trefien wir wieder dieselbe Stellung im Versaus-

gang: V. 64 dill herzogin von Brabant^), und weiter 84. 273. 385.

494. 540. 563 (im ganzen 7 mal). Dann aber zeigt sick eine zweite

Form im Reim : V. 369 gcivaltec in Brabcinden, und diese begegnet

auch Smal im Vers:

278 in Brdbdnden nie geborn

1344 daz in Brubdnden wart gesehen

356 Brdbdnden hat geviieret her.

Das letzte Beispiel (von Both unverstandlicker Weise '-) entstellt

zu Brabant enhdt geviieret her) beweist, dafi die Form nickt nur als

lokaler Dativ, sondern auch bereits als Subjektsnominativ funktio-

niert. Dann kommen zwei Verse vor, weicke die Betonung Bra-

bant zu sichern sckeinen

:

456 nnd tins Brabant besitzen hiez

552 Brabant nmoz mir beliben.

Danach wird man auch mit Roth zu lesen kaben

:

328 tind uns Brdbdnt zeiin crbe tiez (Hs. zit Erbe)

528 suit ir Brdbdnt zeim crbe hdn (Hs. zii erbe).
/

Nackdem die Formen Brdbdnt, Brdbdnt und Brdbdnden gesichert

sind, trag ick aber Bedenken
,

eine vierte anzuerkennen in dem

unsckdnen Verse 585 ddz dd Brdbant heizet, wie Roth mit der

Hs. sckreibt. Ick glaube vielmehr, dafi kier die dreisilbige Form
kerzustellen ist, und gewinne zugleick den Auttakt, indem ick

schreibe

daz dd B rdbdnden heizet.

1) Der Sohreiber hat freilich bier wie V. 84. 273 din hirzoyinne ran Brabant

gelesen, aber abgeseben davon daB herzogin dureh den Keim ausreichend gestiitzt

ist, fordern Verse wie 563 daz min niht hike Brdbdnt entscbieden die obige Le-

sung auch fur V. 64. 84. 273.

2) schon Bartsch und Haupt baben daran AnstoB genommen.
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Die Doppelfonn Brahant and Brdbanden treffen wir wie im

‘Schwanritter’ auch im ‘Tnrnei’ : der fiirste wert von Brabant 504, der

liersog uz Brdbanden 980; im ‘Partonopier’ scheiat nur ein ein-

maliges Brabant (13115) im Eeime vorzukommen.

An den Vers der herzog uz Brdbanden laSt sich gleich noch

eine weitere Beobachtnng ankniipfen. Herzog von Brabant war
ja Dietericbs Vater, nnd er wurde es dann selbst : aber beide

warden nie so eingefiihrt, sondern stets als der fiirste rich von

Brabant n. ahnl. : 1342. 1413. 1476 f. 4253. 4276. 4295.^4596. 4628

u. s. w. Nnr Dietericbs Matter beiBt einmal diu herzogtn von Brd-

bant 1332, sein Land daz herzogentiiom 1415. Es kann gar keinem

Zweifel unterliegen, da6 der Dicbter im ‘Engelhard’ das Wort
herzbge gemieden hat: im Eeim stellte es sich nicht leicht ein, im

Vers aber konnte er es schlecht brancben
,
weil er ihm damals

noch prinzipiell zwei Hebnngen znsprach. Im ‘Schwanritter’

ist das ganz anders geworden : hier haben wir — anf einem Ranme
der den der Dieterich-Partieen des ‘Engelhard’ kanm erreicht,

das Wort herzoge nicht weniger als 18 mal, nnd zwar

a) im Eeim : herzhgen 1 mal (426).

b) im Vers 1) herzbge 6 mal (77. 308. 319. 393. 1057. 1333).

2) herzoge (nur vor Vokalanlaut) 11 mal (3. 71. 93.

351. 377. 492. 625. 777. 906. 930. 1022)0-

Man sieht: bei solchen schweren Kompositis zeigt sich eine

ganz ahnliche Entwickelnng von prosodischer Gebundenheit zu

metrischer Freiheit, wie wir sie bereits bei den Eigennamen konsta-

tierten. Ein Wort wie Iterzoge

,

dem Konrad fruher geradezu

ausgewichen ist, handhabt er jetzt wie einen Spielball nnd gibt

ihm jede Betonung die sein iambischer Vers gerade erfordert.

Ich schliefie nun mit Emendationen nnd Vors chlagen fiir

eine Eeihe von Stellen, an denen die Kritik, soviel ich sehe, bisher

voriibergegangen ist, schalte aber femerhin alles aus, was nor die

metrische oder gar graphische Eetouche betrifFt: das mag einer

Ausgabe iiberlassen bleiben, die ich durch diese textkritischen

Studien zwar vorbereiten, aber nicht uberfiiissig machen mochte.

V. 60 darf man von der Uberliefernng (vgl. Otte 408) nicht so

weit abgehen wie Eoth {sicer vor im iht ivolde hlagen), man braucht

nur das vierte nnd fiinfte Wort umzustellen: sicer vor im hcet iht

ze lilagen.

1) Dazu treten dann noch herzoginne 1 mal (im Vers 1.312) und Mrzogln 10
mal (im Eeim: 14. 3G0. 489. 570. 744. 1130; im Versinnern: 64. 84. 273. 1235).
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V. 86 ist die Anderung des sinolosen von dem in 0uo dem

wenig gliicklich; es ist gewiB zu sclireiben uf den von Sahsen do

geTdaget von disen beiden sere Kart.

V. 104 kann ich die Vermutong nicht unterdriicken
,

daB

auck hier die unendlick oft bezeugte Vertauscbung von tougen nnd
tugent eingetreten, also fiir das an sich gut konradiscbe tugentbcere

(vgl. 1190) ein fredicb nnbelegtes, aber an sich nnd durch den Ge-

gensatz von offenbcere wahrscheinliches tougenbcere einzusetzen sei.

Man lese die ganze Stelle vom Anftreten des geheimnisvollen

Ritters mit dem Schwan:

100 vil schiere tvart hescliomoet do

ein fremdez wunder uf dem se,

daz man gesach nie keinez me
daz icunderlicher tvcere

und ouch so toug enbcere.

‘sonderbar und geheimnisvoll’, das sind bier die richtigen Adjek-
tiva ; aber ‘sonderbar nnd tugendhaft’ oder ‘tiichtig’ ? ! Ereilich

der Antor ist Konrad von Wurzburg, nnd ihm ist anch ein ‘tu-

gendhaftes Wnnder
,

d. h. ein Wunder das Gelegenheit gibt, mann-
liche Tiichtigkeit, Bravbeit zu offenbaren, immerhin zuzutrauen.

V. 108 die Anderung ftoz fiir flouc (Zs. 44, 222) scheint mir im
Hinblick auf 240 jetzt Uberfliissig.

V. 284—287 schreibe und interpungiere ich:

si zierte ein griiener saniU,

des triioc si mantel unde roc,

IV tz hermtn was daz underzoc (st. und)

der u'unneclichen ivcete.

Es heifit bei Konrad fast immer wlz hermln (so auch 913) oder
von hermine hlanc (s. auch oben zu Eng. 3102), und hier ist die

Earbenangabe durch den griienen sandt geradezu herausgefordert.

V. 306 vielleicht ist das so rihtet doch zu andem in so

rechet mir min herzeleit im Hinblick auf Kaiserchronik 5943 so

rich ich din herzeleit, wo freilich die Lesarten zu vergleichen sind.

V. 408—411 sind zu lesen

den kriec den ich geleisten mac,

den muoz er immer liden, Eoth miieste nach Hs. nmst
e daz ich tv ell e miden Roth ivolde trotz Hs. tvidle

daz reht vil manger hande.

V. 495 darf das hsl. {daz fiirstentuom ze Srdbant) da rttch

er sich zu ziehen keinesfalls als ze ziehen geschrieben werden, wie
es Roth tut. Aber Haupts Anderung dd von ruoch er sich ziehen

verscbiebt den Sinn : Kaiser Karl verlangt nicht, daB der Sachsen-
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herzog ohne weiteres seinen Anspruch auf Brabant fahren lasse,

sondern das er ihn rechtlich zu begriinden versnche; das aber

besagt gerade die Wendnng sich ziehen zuo, vgl. Swsp. Landrecht

(ed. Wackemagel 171,3) ob ieman Icome tier sich wit rehte dar zuo

siehe nnd die reichlicben Belege bei Lexer III 1104. Also ist zu

schreiben dd ruoch er sich zuo ziehen.

V. 522 f. 1. daz er mit minne sdzehant den hriec hie laze scheiden

(Hs. Hebe), es handelt sich um den allbekannten jiingern Ersatz.

Aber gerade der Ausdruck sich mit minne vergleichen u. ahnl. hat

sich in der Schweiz bis in nnsere Tage erhalten (DWB.* VI 2240).

V. 744. 45. Xachdem die jnnge Herzogin in beweglicher

Rede (679—728) die Verlassenheit beklagt hat, in der sie und

ihre Mutter dastebn, erhebt) sich der Scbwanritter
,

entschlossen

fiir die Erauen in den Zweikampf einzutreten, und beginnt nach

der Uberlieferang (er s-prarli:) ‘ir icerden herzogin bcide vil giiot-

liehe, joch bin ich in diz riche durch daz nu homen’ u. s. w. Daran ist

anstofiig nicht die Wendung der Situation, da6 der Ritter beide

Erauen anredet. wohl aber Elexion, Konstruktion und Yersbau,

herzogin laBt sich bei Konrad, der im Singular ganz nach Be-

durfnis zwischen -in und -inne wechselt, soviel ich sehe, durch keine

Parallele als Plural stiitzen, beide vil guotUche ist ein flir unsern

Dichter ganz unmoglicher Vers, und schlieBlich: was soil hier das

Adverbium? denn nur Adverbium kann guotUche sein! Vor dem
Satz joch bin ich . . . erwartet man ein Verbum der Anrede, am
besten einen Imperativ, zu dem das Adv. guotUche pafit. Ich

schlage daher vor zu schreiben:

er sprach: Hit iverde herzogin,

heitet guotUche!

allenfalls auch nu heitet . . .

V. 902. 03 lauten bei Roth nach der Hs. : sin ros cor tcandel

teas behuot, wan ez was rilich unde frcch. Aber rilich und frech

passen nicht zusammen, um so weniger als hier und im folgenden

nur von Aussehen und Temperament des Pferdes, nicht von seiner

Austattung die Rede ist. Es liegt sehr nahe die allitterierende

'Soxmdi frilich unde frech einzufiihren, die durch Trojkr, 6709
so frechen und so frien /(cft geniigend empfohlen wird; frech erscheint

auch sonst gern allitterierend gebunden: frech u. frisch
,

frech u.

frame, frech u. fruot (Haupt zu Eng. 3465). frtlich ist hier dasselbe

wie halt V. 965 : die snellen ros frech unde bait.

V. 904. 05 cz luhte alsam ein sicarzez bech und lief (reJif) als

ein snellez ivilt erganze ich statt Roths und lief (ez) . . .

V. 949 hat die Hs. J)en hamp gerne schauicen do da, wo doch
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deutlich nichts anderes vorliegt als die nnmittelbare Korrektur von

do in da nnter dem Zwange des Eeimbildes. Statt den Icampf do

gerne scliouiven dd wie Roth zn schreiben, wird man also lieber

das Objekt andern miissen: ir ketnphen oder anch die kemphen
gerne schoiiicen dd.

Das Verspaar 1113. 14 hab ich Zs. f. d. Alt. 44,222 als nn-

echt angesprochen
,
und ich bleibe dabei, nicht wegen des oden

Rlickreims do : also, den anch Konrad nur allzuoft braucht (oben S. 30),

sondern weil der Verseingang linde sprdchen fiir Konrad nnmoghch

ist (s. Laudan, Zs. f. d. Alt. 48, 545 nnd jetzt Grereke, PBBeitr. 37,

219) nnd ich keine Moglichkeit sehe ihn bequem zn beseitigen.

Ich mn6 freilich nach dem Bilde das ich von unserem Schreiber

gewonnen babe, jetzt annehmen, daB das Einscbiebsel ans der Vor-

lage stammt.

V. 1150 1. bescheiden und bcdiuten st. gedhiten.

Kachtrag za S. 4.

Soeben erscbeint das siebente Heft des von Max Keuffer be-

griindeten ‘Beschreibenden Verzeichnisses’: ‘Die deutschen Hand-

schriften der Stadtbibliothek zu Trier von Adolf Becker’ (Trier

1911). Darin ist S. 71 auch unsere Silvester-Hs. beschrieben, leider

allzu kurz und mehrfach irrefiihrend, auch die Nummer ist falsch

angegeben: 1190 statt 1990, aber dieser Fehler ist am SchluB des

Vorworts berichtigt.

Im ubrigen ist das Verzeichnis eine niitzliche und verdienst-

liche Arbeit, und ich benutze sein Erscheinen, um eine Bemerkung

nachzuholen, die sich vielleicht schon als Frage dem einen oder

andern Leser meiner obigen Ausfiihrungen aufgedrangt hat. Be-

kanntlich sind in Trier, wo unsere einzige Handschrift von Kon-

rads von Wurzburg ‘Silvester’ ruht und nach meiner Vermutung

entstanden ist, 1876 auch die Fragmente des sog. ‘Trierer Silvester’

aufgetaucht (Becker S. 121 mit der betriibenden Angabe: ‘fehlt!’).

Das ist natiirlich kein Zufall: Schutzpatronin von Trier war die

heilige Helena, und in ihrem Gefolge ist auch die Silvesterlegende

hier eingezogen imd gepflegt worden. So finden wir denn auch

unter den von Becker verzeichneten Handschriften in Xr. 809

hinter den trierischen Heiligen Mathias
,
Eucharius

,
Maternus,

Maximinus, Paulinus, Simeon dem Klausner das Leben ‘Van Sente

Helenen der heilger Conyngynnen’ (S. 5) und anderseits in Xr.

2050 eine Paternosteriibtmg des hi. Silvester (S. 66 ; 42).
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Im Laufe des Jakres 1911 untersnckte ich die Alcuinliand-

schxift der kolner Dombibliothek (no. 106), ein Handbuch, das etwa
im Jahre 802 Alenin an seinen Freund Arno in Salzburg gesendet

hat. Dahinein hat Alcuin auch mancherlei Giebete schreiben lassen.

Um hier sicherer zu gehn, priifte ich andere Gebetsammlungen,
welche mit Alcuin in nahere Verbindnng zn bringen sind. Dazu
gehort besonders eine Sammlung, welche in AJeuin’s Werken schon
3 Mai gedruckt worden ist: von Qnercetanus 1617 Sp. 177—270;
dann von Froben 1777 im 2. Bande S. 53—126; endlich in Migne’s
Patrologia latina, Band 101 (1863) Sp. 510—612. Qnercetanus
hatte die Handschrift entliehen von dem beruhmten Sammler Du
Thou; da der Handschrift der Anfang, also auch der Titel, fehlte,
hatte er sie Officia per ferias betitelt und sie dem Alcuin zuge-
schrieben.

Diese Sammlung enthalt auBer Psalmen hauptsachlich prosa-
ische Gebete (auch 2 Litaneien), denen oft Namen der beruhmte-
sten Kirchenvater bis herab zu Isidor und Colnmban und Alcuin
vorgesetzt sind

;
dazwischen eingesetzt sind einige kleineren Gedichte

der beruhmtesten christlichen Dichter : Sp. 544 Prudentius, 556 Am-
brosius (Dreves 27, 284), 562 Fortunat, 679 Eugenius Tolet. und 609
Sedulius.

Gegen SchluB dieser Sammlung (Sp. 607 bei Migne) las ich
nnter dem Titel; oratio pro itineris et navigii prosperitate ein
ziemlich kurzes Gebet: Dei patris festinare maximum mihi cito
peto adiutorinm. Jesu Christi imploro sulFragia, qui natns est ex
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virgine Maria etc. Aus dieser Prosa horte ich die rythmischen

Verse heraus

:

Dei patris festinare maximum
milii cite peto adiutorium.

lesu Christi implore suffragia,

qui natus est ex virgine Maria usw.

Der Inhalt des Grebet-Gedichtes gefiel mir. Es ist ein Reisegebet,

das sowobl Land- wie Seereise nennt. Solcbe Eeisegebete sind

kaum za finden. Ganz allein steht die Bitte ‘sana nostra vehatur

pecnnia, ut sit apta ad nostra utilia’. Noch mehr gefiel mir die

Ansdrncksweise. Sie ist durcbweg klar nnd die hubsche Anwen-

dnng der Fignr der Wiederholung, wie ‘ne’ in Z. 9—13, vincat in

Z. 18—22, sanns in Z. 25—29 nnd ‘si’ in Z. 35—38 zeugt von grund-

licher nnd erfolgreicher Scbulbildnng.

Mehr noch interessirte mich personlich die Form der Verse.

Es sind ElfsUber mit steigendem Schlufi. Bartsch hat in der Zeit-

schrift fur romanische Philologie II (1878) S. 195—219 ‘Ein kelti-

sches Versmafi im Provenzalischen nnd Franzosischen’ fiber diese

Zeile ganz unglficklich gehandelt, indem er eine Caesur nach der

7. oder 6. Silbe annahm. Ich habe im Ludus de Anticbristo

(Mfinchner Sitzungsberichte 1882 I S. 89 = Ges. Abhandl. I 215)

gezeigt, dafi die lateinischen Dichtungen dieser Zeilenart stets nach

der 4. Silbe sinkenden Einschnitt haben, was, wie ich jetzt finde,

schon Du MdrU 1843 p. 85 ffir das von Bartsch gedruckte Gedicht

bemerkt hatte^). Dieser Elfsilber ist also eine Verkfirzung der

gewohnlichsten rythmischen Zeile, des Ffinfzehnsilbers
:

[Stabat

mater] dolorosa' dum pendebat filius. In der Zeit vor dem
Jahre 1000 findet sich diese Zeile selten, aber zumeist bei den Iren

und Angelsachsen. Die Elfsilber sind durch Heim nnd Sinnespausen

in Gruppen von 2 oder 4 Zeilen gegliedert.

Dafi das Gedicht recht alt sei, deuteten auch die falschen

Schluficadenzen an: Z. 9/10 latrones und praedones und Z. 21 ser-

pentina (?). Das Ursprungsland deutete die Behandlung des j an

in Z. 8 : cuncta quaeque ' daemonum i'acula. In dem Lorica-Gedichte

‘Subfragarc trinitatis unitas’, welches durch gute Quellen dem
Gildas zugeschrieben wird (vgl. Jenkinson, Hisperica Famina 1908

S. 65 und Analecta hymnica 51,358) finden sich die Zeilen

mea librent' ut solent i’acula

gigram cephalem' cum ’laris et conas

1) Ich gebe im Anhang (S. 65) einen Abdruck der von Bartsch besprochenen

alten irischen Verse des Canon evangelioium.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft I. 4
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sed defendant’ i'am armis fortibns

tege trifidnm' i'ecor et ilia

donee i'am • dante deo seneam

and Blnme weist darauf bin, dafi in alten irischen Gedichten auch

viersilbiges Jacobi (iacobi) vorkommt ‘). Damaeh schien mir dieses

Gedicht in Irland oder England entstanden zu sein.

Endlich fand ich in der kolner Handschrift 106. welche Alcuin

im Jahre 802 hat zusammenschreiben lassen, auf Bl. 4'’ und 5*

folgendes Gebet: Pro iter agentibus. Prosperum iter faciat nobis

dens salutarinm nostrorum pateantqnc> in vias nostras ardua nion-

tiiim- convexa valliim

'

plana cumporiim' vada flnminum’ secreta sil-

varum. Protegat nos auxilium domini, at nil nobis praevaleat

scandalnm inimici. Per diem nos salutaris domin i umbra circumte-

gat, per noctem arnica qaies ipsa gratiam relatura confoveat. De-

ducat nos mirabiliter dextera dei praebeatque ante faciem nostrum

divinae pacis angelos comites. Absit a nobis invidia diaboli ’ causa

dispendii • ruina peccati • casus incommodus ’ sors pericnli, solusque

trinitatis individuae deus in solatium nostrum atque praesidium et

dux itineris sit et curam agat et ad loca destinata perdneat. lUe

nos benedicat de celis, qui per erneem passionis suae nos redemit

in terris. Cui est usw. Zur Abfassung dieses Gebetes sind

sicher die Verse 34—38 des Gedichtes beniitzt worden.

Aus all dem ergab sich fiir mich, da6 dies Gedicht in England

oder Irland vor der Karolinger-Zeit entstanden sei.

Der gedruckte Text hat manche Schaden. V. 13 gibt keinen

Sinn und es fehlt da offenbar eine ganze Zeile
;
V. 38 zahlt eine

SUbe zu wenig; V. 28 gibt velis keinen Sinn und am Ende von
V. 40 fehlt mindestens ein dreisilbiges Wort. Die Frage war nun,

ob hier auf anderem Wege geholfen werden konnte.

Zunachst frug es sich, ob dies Gebet in andern Sammlnngen
von Gebeten zu linden sei. Ich suchte vergebens. Die Hauptfund-
grube fiir solche Gebete sind die alten Sacranientarien und Missale.

tiber die in ihnen enthaltenen Reisegebete, die meistens betitelt

sind ‘pro iter agentibus’, hat Adolph Franz gehandelt im 2. Bande
seines Werkes ‘die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter’ 1909

S. 261—271 (S. 271—289 iiber die verwandten Wallfahrersegen).

Ich hielt es fiir gut, die Messen und einzelnen Gebete fiir Reisende
bis etwa zum 11. Jahrhundert zusammenzustellen. Dazu nahm ich

als Grundlage das in Gottingen (Codex theologicus 231) aufbewahrte

1) Hinzu kommt in dem Canon evangeliorum (s. S. 65) : adiecto Paulo
apostolicus.
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Sacramentar aus Fulda. Dessen Text (no. 1—24) babe ich copirt

und mit den Texten der andem gedruckten Sacramentarien ver-

glichen. Dann babe icb aus den gedruckten Sacramentarien und

Gebetsammlungen diejenigen Reisegebete, welcbe der Codex Ful-

densis mcbt enthielt, als no. 25—35 hinten angeschoben. So hoffe

ich eine reicbbaltige Sammlung der altesten Reisegebete geboten

zu haben, zugleich aber aucb beigetragen zu haben zur besseren

Kenntnis des wichtigen fuldaer Sacramentars.

Mein Sucben in andem Gebetsammlungen und in den Sacra-

mentarien ist bis jetzt vergeblicb gewesen: denn nirgends babe icb

eine zweite Abschrift dieses Gebet-Gedicbtes gefunden. Also mufite

ich meine Forscbungen nach einer andem Richtung wenden: wo
liegt die Handschrift, welcbe du Thou dem Quercetanus ge-

liehen hatte und aus welcher dieser das Werk gedruckt hat? Froben

konnte sie nicht finden und muBte sich begniigen, den Quercetanus

abzudrucken, und Migne begnugte sich, den Froben abzudrucken.

Die Bibliothek du Thou’s ist zerstreut worden. In den gedruckten

Katalogen zu sucben, war fruchtlos und aucb anssicbtslos. Denn
Quercetanus sagt selbst, daB der Handschrift der Anfang und der

Schlufi, also jeder Titel feblte. Den Titel ‘Alcuini Officia per ferias’

hat er selbst gemacht, fiir seinen Druck. Wie die Handschrift seit

300 Jahren verschollen war, so schien sie mir verschoUen zu

bleiben, trotz alien Suchens.

Da verfiel ich auf einen andem Weg. Wie gesagt, sind in die

Sammlung auch einige bekannte Gedichte eingesetzt. Dazu gehort

auch das kleine erste Gedicht des Eugen von Toledo. Dessen Ge-

dichte hat Vollmer 1905 in dem 14. Bande der Auctores antiquis-

simi der Monumenta Germaniae mit sehr reichhaltigem kritischem

Apparat herausgegeben. Er sagt freUich (p. 232) von diesem Ge-

dichte ‘hoc carmen pervulgatum per medium aevum solum extat

scriptum in multis codicibus . .
. ;

libros non enumero nisi antiquiores’.

Er zahlt 9 solche Handschriften auf, in denen dies Gedicht solum

d. h. einzeln eingeschrieben sei. Dann nennt er auch den Druck

der Sammlung, aus der ich dies Reisegebet gewonnen babe, nemlich

des Alcuin’s Officia per ferias; also auch er kannte keine Hand-

schrift dieses Druckes. Ich calculirte nun so: wenn unter den

9 von Vollmer beniitzten Handschriften sich eine findet, welche

aUe Lesarten mit dem gedruckten Alenin gemeinsam hat, dann ist

dies vieUeicht eben die verschoUene Handschrift dieses Werkes.

Das hieB allerdings voraussetzen, daB Vollmer selbst nicht nach

dem Original des Alcuindrackes gefragt habe; aber bei einer so

weitschichtigen Arbeit, wie es die Sammlung des handschriltlichen

4 *

31604
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Apparates fiir Eugenius gewesen ist, konnte VoUmer anf solche

abgelegenen Eragen nicM eingelien.

Mick fiihrte diese TJntersuchung der von Vollmer znm ersten

Gredickt des Eugen notirten Lesarten endlick zum ersehnten Ziel.

Die mit ‘Alcuin’ und die mit von Yollmer citirten Lesarten

stimmten alle. Mit hat er aber bezeichnet den Codex Paris,

lat. 1153 saec. IX f. 66. Diese Handschrift ist im Catalogus von

1744 also beschrieben: Codex membranacens, olim Colbertinus.

Ibi continentur: 1) Preces et orationes variae; initium deside-

ratnr. 2) Litaniae veteres. 3) Alcnini pura confessio peccatorum.

4) Septem psalmi penitentiales. 5) Prudentii, Fortunati, Cypriani,

Engenii Toletani et Sedulii carmina nonnnlla. 6) Litaniae veteres.

7) Orationes variae. Isidori Hispalensis episcopi soliloqnia. Is

codex saeculo nono exaratus videtur. Diese Beschreibnng ist

seltsam, allein sie gab mir die GlewiBheit, dafi Paris latin. 1153 das

so lang gesuchte Original der sogenannten Officia per ferias Al-

cuini sein miisse. Nach Omont, Concordances 1887, ist diese

jetzige no. 1153 in dem handschriftlicben Verzeichnis der Colbert-

schen Handschriften no. 3537 gewesen. Jetzt gelang es auch, die

Handschrift in dem Catalogus bibliothecae Thuanae von Jos. Qnesnel

(Paris 1679) nachzuweisen. Dort Bd. II p. 447 ist sie also be-

schrieben : Precum formulae Alcuini et aliorum. Collectio psal-

terii Bedae. Beatornm apostolorum, martyrum, confessorum atque

virginum collectio ex B. Hieronymo (bezeichnet die Litaneien). Isi-

dori Soliloquium. in 4®. Diese seltsamen Beschreibungen haben

ihren Grand darin, dafi der Anfang der Handschrift, also auch der

Titel, fehlte.

Ich bat, dafi die lateinische Handschrift 1153 von Paris nach

Gottingen gesendet werde. Freilich erwartete ich von der Hft. selbst

nicht grofie Forderung. Denn Quercetanus hatte offenbar die ibm

vorliegende Hft. mit Sorgfalt abdrucken lassen. Wirklich, als ich

endlich, dank der Giite der Pariser Bibliothek und der andern Be-

horden, die Hft. einsehen konnte, wurde im Text wenig gebessert

;

eigentlich wnrde nur die Liicke des Druckes in Z. 35 ‘si . . . vias’

gefullt mit ‘si camporum vias’. Dock, als wenn Quercetanus meinen
Muhen einen Lohn hatte aufsparen wollen, hat er beim Abdruck in

der tiberschrift die Silben GIL, dann nach einer Rasur (L) DE
weggelassen, also den Namen Gildae.

Crildas also wird hier als Dichter dieses Reisegebetes genannt.
Als ich einst in einer Handschrift des 9. Jahrhunderts die hiibschen

Hexameter fand, mit denen ein Colman den andern Colman be-

griifite, welche Verse darn Kuno Meyer in Eriu III, 11 p. 188
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(1907) edirt hat, und den Dichter hestimmen wollte, war nichts zu

machen; denn allein das Martyrologinm von Donegal nennt nicht

weniger als 113 irische Heilige Namens Colman. Ganz anders steht

es mit dem Namen Gildas. Mommsen hat in den Monumenta Ger-

maniae (Chronica Minora III 1898) heransgegeben, was wir von

Gildas’ Schriften noch haben, hat aber S. 3 bemerkt, dab der Name
sehr selten sei nnd vereinzelt stehe. Die fabnlirende Vita Gildae

(Mommsen 99, 37) berichtet, dab Gildas einen Jnngen als Kind an-

genommen habe, dab aber ‘Britanni oh discretionem alterius beati

Gildae, non Gildam eum, sed Trechmorum vocant’.

Wie verhalt nnn das Reisegebet sich zn den bekannten Schriften

des Gildas? Die kurzen Stiicke iiber kirchliche Bnbe (Mommsen
S. 89/90) kommen nicht in Betracht, ebenso nicht die Fragmente aus

Briefen (S. 86/88).

Schwierig ist die Autorfrage bei der Lorica. In einer Hand-

schrift steht ‘Gillus hanc loricam fecit’ und darnach hat Zimmer
behauptet, Gildas habe im Jahr 547 das Gedicht verfabt. Doch
diese irischen Schulmeister und Commentatoren sind unznverlassige

Leute und Zimmer’s These hat selbst Mommsen’s Beifall nicht ge-

habt (S. 13). Da scheint nun wichtig zu sein, dab unser Gildas-

Gedicht in derselben Zeilen- und Strophen-Form geschrieben ist,

wie die Lorica. Allein erstens gehort die Lorica einer anderen,

seltsamen Gattung an; da, wo all die einzelnen Theilchen des

Kbrpers aufgezahlt werden, sind zwischen die lateinischen Wbrter

viele Worter der beiden andern heiligen Sprachen, der griechischen

und der hebraischen, gemischt und in den Zeilen, wo dies geschieht

wird auch die regelrechte Zahl der Silben oft iiberschritten. In

unserm Gedichte kommt nichts Ahnliches vor. Anderseits scheint

diese Zeilenart auf den britischen Inseln im 6. und 7. Jahrhundert

bfter angewendet worden zu sein. Die Diction der Lorica ist nicht

verwandt mit der Diction des Reisegebetes, so wenig als mit der

Diction der ubrigen Schriften des Gildas.

Die Hauptschrift des Gildas, die Schilderung der poKtischen

Lage Britanniens, besteht zur Halfte aus Bibelstellen
;

die andere

Halfte erstrebt mbglichst pathetische, hochtrabende Ausdrucksweise

und baut dabei aus seltenen und kraftigen Wortern oft grobe

Satze auf; vgl. z. B. S. 34/35. Hebraische oder griechische Wbrter

spielen dabei keine Rolle. Dem Stile des Gildas, der sich im Ge-

schichtswerke zeigt, ist der StU des Reisegebetes nicht nur gleich-

werthig. sondern iiberlegen. Auch hier finden sich grobe, wohlge-

gliederte Satze; aber Gott gegenuber hat er keinen Grand, tragi-
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sche Gredanken in hochtrabende Wbrter zu hiillen. So zeigt dies

Gedicbt am besten, was Gildas stilistisch hat leisten konnen.

Leider ist die Seite der Pariser Handschrift, welche uns das

Gedicht iiberliefert hat, mit vielen Schreibfehlern behaftet. Ich mod
deshalb Einiges von der Handschrift selbst sagen. Der Eiihrer

anf diesem Gebiete, Leopold Delisle, spricht im Cabinet des Ma-

nuscrits Tom. I p. 201 (III 356 n. 391) von der Bibliothek von

St. Denis, gibt anf Planche V no. 2, 3 nnd 4 Zeichen, welche Hften

dieses Klosters tragen und zahlt (I 201) nnter den Hften, welche

ans St. Denis stammen, auch anf ‘Latin 1153 (Colbert) Prieres di-

verses, da IX® siecle’. Delisle wuhte nicht, da6 Qaercetanns die

Hft. von da Thoa entlehnt imd abgedruckt hatte, sonst hatte er

geschrieben; (da Thon, Colbert). Delisle sagt nicht, weshalb er

annimmt, dafi die Hft. 1153 aus St. Denis stammt, aber Recht wird

er haben
;
denn am Schlnsse (f. 123“) steht zwischen ganz verschie-

denem Geschreibsel von einer Hand saec. XII/XIII geschrieben

:

Liber sci dionis .
.
qni furatus fueri .

.
(geandert zu : furaueris)

;
die

Schriftzuge sind freilich darchaus andere als bei Delisle pl. V no. 2.

Auf dem jetzigen 1. Blatte der Hft. ist oben in der Mitte eine

Rasar
;
ich glaube noch zu erkennen : die Zahl VIIII, dann nach

einem Zwischenraum die Zahl X
;
was dieser einst folgte, ist iiber-

deckt durch ‘Codex Colb . Diese Zahlen konnten Reste einer

Bibliotheksignatur sein, wie sie Delisle auf PI. V no. 4 zeigt. Diese

Dinge konnen beweisen, daB die Hft. einst dem Kloster des h.

Dionys gehbrt hat.

Weiter bringt uns die groBe Litanei, welche auf f. 79—83 ge-

schrieben ist (Migne Sp. 592/6). Darin sind nur 5 Zeilen mit groBen

rothen Uncialbuchstaben geschrieben: Sp. 592D und ebenso 593D:
scE DYONisi; dann 592 B: sce steph.\ne, 593 D: s vii fratru und
594 B: s xl militvm. Ich habe noch nicht iinden konnen, weshalb
von einem Schreiber in St. Denis nm 800 der h. Stephanus, Eeli-

citas mit ihren 7 Sohnen und die 40 Martyrer hier so ehrend her-

vor gehoben sind. Aber die Art, wie Dionys hervor gehoben wird,

zeigt, daB die Hft. nicht nur im 13. Jahrhundert in einem Dionys-
Kloster sich befand, sondern daB sie schon im 9. Jahrhundert in

einem solchen geschrieben worden ist. (In der kleinen Litanei,

Bl. 12 a/b = Sp. 522/3, werden Stephanus und Dionysius zwar auch
genannt, aber nicht durch die Schrift hervorgehoben). Xur das
Gebet ‘Praesta domine . , festinat’ auf fol. 98“ bis 98" (Endej ist

von einer andem, aber noch sehr alten Hand des 9. Jahrhunderts
geschrieben. Sonst ist die ganze Handschrift, sowohl die Officia

per ferias (f. 1—98) als die Soliloquia Isidori (f. 99—123“j von
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einer Hand geschrieben. Sie scbreibt auf Bl. 1—8 je 24, auf

Bl. 9—103 je 23 and auf Bl. 104—122 wieder je 24 Zeilen auf die

Seite. Das jetzige 1. Blatt beginnt mit den Worten des

104. Psalms: et corripuit pro eis reges. Was bei Quercetanus and

bei Froben vorangeht, ist also von diesen Heransgebern erganzt.

Das, was im Anfang jetzt fehlt, ist viel Mehr. Denn die vorban-

denen 123 Blatter bestehen ans Qaaternionen, von denen die

4 ersten am Scblasse sehr alte lateiniscbe Cnstoden zeigen:

Bl. 1—8 (II); 9—16 (HI); 17—24 (ini); 25—32 (V); die folgenden

Qaaternionen haben keine Cnstoden mehr; 33/40, 41/48, 49/56, 57/64,

65/72, 73/80, 81/88
;

89—95 ;
nach Bl. 95, dessen Rackseite (s. die

beigegebene Tafel) anser Gedicht enthalt, ist ein Blatt aasgerissen,

dessen Ansatze anch aaf der Photographie zn sehen sind. Es
folgen die Qaaternionen: Bl. 96—103; 104—111; 112—119; dann
der Binio: Bl. 120 121 + 122 123.

In der Lage 96—103 ist keine Liicke. Mit dem Gedicht des

Sedalias (Sp. 611) hatte die erste Hand die Officia beendet aaf

Bl. 98*. Sie lieB den Rest der Seite 98* and die ganze Seite 98**

leer and begann das neae Bl. 99 mit dem Werke des Isidor. In

den leeren Raam auf Bl. 98*'*’ schrieb dann eine andere Hand eng
gedrangt das Gebet Praesta (Sp. 611/12). Dessen SchluB ist viel-

leicht vollstandig : Damnari alios non faciant (so die Hft.
;
vielleicht

:

faciat) qai se ipse damnavit; sed potias ille cum suis pereat, qui

perdere cancta festinat.

Auch im Quatemio 81—88 ist keine Liicke. Der SchlaB des

Blattes 83 faUt zusammen mit dem SchluB der Litanei ‘Sancta Le-

ochadia’. Die Aasgaben bemerken Sp. 596 : Yidentur aliqua deesse.

Das ist nicht der Fall. Die Rackseite des Blattes 83 war in

3 Spalten mit Heiligennamen beschrieben; nach ‘Leochadia’ waren
noch 7 Zeilchen frei. Aber der Schreiber hatte jetzt den folgenden

Titel zu schreiben, der in rother Uncialschrift 3 lange Zeilen fiillt.

Diesen durfte and konnte er nicht in die 7 leeren Zeilchen im
Schlasse von Bl. 83 stopfen, sondern er begann damit das neae

Blatt 84. Das entspricht durchaas der verniinftigen Schreibregel

des Mittelalters
,
von der ich schon 1894 in den ‘Glossen’ ein

lustiges Beispiel gab (s. diese Nachrichten 1894 S. 345).

Dagegen sind allerdings zwei Liicken in der Hft. 1153. Einmal

am Schlasse des Blattes 32, also am Ende des 5. Quaternio, and
vor dem 1. Blatte, dem Anfang des 2. Quaternio. Es ist fast

selbstverstandlich, dafi im Anfang der Handschrift eine ganze Lage
von 8 Blattern verloren ist, and daB ebenso nach Bl. 32 (= Migne

Sp. 543C) voile 8 Blatter fehlen.
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Die urspriingliche Handschrift zalilte also 17 Blatter inelir als

die jetzige: 123 + 17 = 140 Blatter = 17 Quaternionen und

1 Binio. Der jetzige TJmschlag der Handschrift ist gewifi nicht

alter als das 16. Jhdt. Dann ist auf das 1. Blatt oben von einer

Hand des 16. Jabrbunderts geschrieben ‘precnm formulae Alcuini’.

Darnach sind die jetzt noch vorhandenen Lagen der Hft. im

16. Jahrhundert neu gebeftet worden.

Kebren wir nun zn unserem Reisegebet des Grildas zurlick.

Ein TJngluck, das sonst in dieser Hft. nicbt vorkommt, hat gerade

die Blatterlage 90—95 und Hildas’ Hedicht betroffen: das auf

Bl. 95 folgende, mit Bl. 90 zusammenbangende, letzte Blatt der

Lage ist weggerissen und damit der ScbluB unseres Gedichtes.

Aber aucb das Gedicbt selbst ist recbt fehlerbaft geschrieben.

Dann kommt auf dieser einen Seite Ob*" drei Mai die Abkiirzung

qq Oder qq vor. Ob sie nun qnoque oder quaeque bedeuten soli,

jedenfalls babe icb sie auf den Blattern 1— 98, die icb, abgesehen

von den Psalmen, verglichen babe, nicht wieder gefunden. Sollte

der Zusammensteller dieser Sammlung das Gedicbt des Hildas aus

einer mit seltsamer Scbrift geschriebenen Quelle copirt haben und

dabei sicb verscbrieben und aucb jene seltene Abkurzung mit her-

iiber genommen baben?

blir thut es naturlicb leid, dafi icb das schone Gedicbt des

Hildas nicht in scbonem Gewande vorstellen kann. Ganz darf man

die Hoffnung nicht aufgeben, dafi das doch noch mdglich wird. Icb

babe in der kblnischen Alcuinhandschrift das prosaische Reisegebet

gefunden, das gewi6 Hildas’ Gedicbt beniitzt hat. Wenn die Samm-

lungen von Gebeten aus der Karolingerzeit genauer erforscht

werden als das bis jetzt gescbeben ist, so findet sicb vielleicbt eine

zweite Abscbrift unseres Gedichtes.

OEATIO OILDAE PRO ITINERIS ET NAVIGII PEOSPEEITATE.

Dei patris festinare maximum
mihi cito peto adiutorium.

lesu Christi imploro sufpragia

qui natus est ex virgine Maria.

F = Paris latin 1153 (saec. IX, 1. Hiilfte) f. 95'>
;

s. die Photographie. Der

Titel ist mit rothen Uncialen geschrieben. In gildae ist nach i, ein zweites i,

wegradirt, dann war statt ae gesetzt E mit einem Haken, von dem jetzt nur ein

geringer Rest vorhanden ist. Zuerst war geschrieben : itineris pro navigii, dann

wurde pro expungirt und das Zeichen fiir et iibergesetzt, Nach navigii sind

2 Worter ausradirt. 2 in ist von der 1. Hand liber der Zeile nachgetragen
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5 Sancti qaoque spiritus praesidio

fungar semper hie vel in exilio.

Christus a me auferat pericnla,

cuncta qnoque demonum iacula.

9 Ne me captent hostes atque latrones

neque fares neque mundi praedones.

ne me andae maris neque flumina

neqne aquae nulla nocent numina.

13 Ne tenebris vel + venti + vel flumine
* « *

Veils plenis ventis quoqne prosperis

maris cunctis solvar a periculis.

17 Christus mecum duras ac pestiferas

vincat terrae et aquarum bestias,

Vincat tela aeris vitalia,

vincat cuncta tonitrui fulgora,

21 Vincat qnoque venena serpentina,

vincat saeva mundi veneficia:

Ut haec cuncta non mihi, quae diximus,

neque meis noceant comitibus.

25 Sanus ego, sani mei comites

sino damno pergamus incolumes,

Sana nave in pelagi fluctibus

sanis equis viis in terrestribus

29 Sana nostra vehatur pecunia,

ut sit apta ad nostra utilia:

Inimici ne sint nobis nociva

quamvis mala prorumpant consilia.

33 Christ! mihi in aeterno nomine

viae cunctae pateant magnopere:

Si ascendam ardua in montium,

si descendam convexa in vallium,

37 Si camporum vias per vastissimas,

(si) silvarum rubos per densissimas:

Via plana pergam atque lucida

40 usque loci destinati**

6 fungar ist (wohl von der 1. Hand) aus fungor corrigirt. S qi) P, quaeque (ecJd)

10 ne fures P edd-, neque f. Meyer. 12 nacb aq“ ist im Zeilenendelwohl no

ausradirt. 12 noceant Froben. 15 Der Schreiber hatte zuerst gesebrieben 1

mit durchgezogenem Stricb, also die Abkiirzung fur uel, und die Silbe is, also

im Ganzen uel is
;
dann hat er den Stricb durch 1 ausradirt und vor 1 iiber der

Zeile ne zugesetzt, also uelis als ein Wort hergestellt; 15 qq P. 17 dh'as ? 19 le-

talia Froben. 21 qq P, quaeque edd serpentia? 26 incolomes P. 28 uelis

Pedd, viis Meyer. 30 autilia P, utilia Quereetanus. 31 noxia Oder nocua?

34 puteant P, pateant Quereetanus 37 si camporum P, si .

.

edd. 38 siluarum

rubo Vedd, si silvarum rubos Meyer.
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(Inhalt) An wen rich tet Grildas sein Gebet? Nicht an Gott

selbst. was in den Messegebeten gescbehen mufi; er spricht durch-

aus von Gott in der dritten Person. Auch seine Gefahrten spricht

Gildas nicht an. Er spricht fast nnr in seinem eigenen hiamen

mit ‘ich’; wo er durch die Erwahnung seiner Begleiter (comites

)

veranlafit wird, per ‘wir’ zu sprechen (V. 25—32), heifit das ‘wir’

nicht ‘ich nnd ihr’, sondern ‘ich nnd sie’. Gildas scheint sich, wie

die meisten Schriftsteller, an die AUgemeinheit, an das Publiknm

zn wenden.

Die Einleitung (V. 1—6) ruft in je einem Verspaar an die

Hilfe Gott des Vaters, des Sohnes nnd des h. Geistes.

Das eigentliche Gebet raft nnr Christas zu Hilfe, and sein

Aufbau ist wesentlich darch rhetorische Mittel gegliedert.

Der 1., mit Christas beginnende nnd dnrch das wiederholte

‘ne’ gekennzeichnete, Abschnitt (V. 7—16) ist haapisachlich negativ

gehalten; Christas solle den Bittenden behuten, da6 ihm kein Schaden

geschehe durch Diimonen, keiner durch Feinde oder Rauber, keiner

durch Wasser.sgefahr, (keiner durch FinsterniB oder Stiirme 13,14 ?),

sondern giinstige Winde sollten die Fahrt fordern.

Der 2., wieder mit Christus beginnende Abschnitt ist im We-
sentlichen positiv. Der erste, durch das wiederholte ‘Vincat’ ge-

kennzeichnete TheU (V. 17—24) wiinscht, daB Christus unschadlich

mache bose Thiere, ungesunde Luft, Blitzstrahlen, SchlangenbiB

und Seuchen. Der zweite, ebenso groBe und durch das wieder-

holte ‘Sanus’ gekennzeichnete Theil (V. 25—32), der per ‘wir’ und

‘unser’ spricht, wiinscht, daB Gildas und seine Begleiter wohlbe-

halten und ohne Verlust ihres Geldes die Reise zuriicklegen, indem
die Anschlage des Teufels miBlingen.

Der 3., wiederum mit ‘Cbristi’ beginnende und durch das

wiederholte ‘si’ gekennzeichnete Abschnitt (V. 33—40*) ist ganz
positiv und wiinscht, wenn Gildas in Christ! Namen dahin ziehe

iiber Berg oder Thai, durch offene Felder oder dichte Walder, stets

moge er freie StraBe finden bis zu seinem Reiseziel. Der ver-

lorene SchluB des Gedichtes hat wahrscheinlich kurz um gliickliche

Riickkehr gebeten.

{Einzdne Bemerlaingen) Der Titel solcher Gebete nennt

meistens ‘iter agentes’. Das Karfreitagsgebet im Gregorianum
wiinscht peregrinantibus reditum, navigantibus portum salutis. In

dem Buch Alenin’s de usn psalmorum (Migne 101 Sp. 485 und 487)

wird gewiinscht ‘aeris commoditatem navigantibus et itinerantibus

iter prosperum ac salutis portum. In einem Karlsruher Bruch-
stiick (umSOO; Journal of theological Studies V, 1903, p. 61)beten



Gildae oratio rythmica. 69

Iren ‘pro prosperitate itineris nostri'. In den Gebeten seibst

sind Reisen zn Wasser nnd zur See durcbaus getrennt; nur bei

Gildas und in dem Anszuge (s. S. 50) werden sie in ein nnd demselben

Gebet zusammen genannt.

V. 1 nnd 2 vgl. Psalm 69, 1 Deus in adiutorium meuni intende;

domine ad adiuvandum me festina. 6 exilio d. h. anf der Reise.

8 bier, dann in V. 15 und 21 stebt die Abkiirznng qq oder qq.

Die Frage ist, ob sie qnaeque oder qnoqne ersetzen soli. Anf den

Blattern 1—99 dieser Hft. babe icb sie nicbt wieder geseben, wobl

aber fand icb etwa 9 Mai quoq : fiir qnoque, wie bier V. 5. quae

wird bier oft dnrcb q: ersetzt, wobei iiber dem q ein offenes a,

selten ein borizontaler Stricb stebt; nicbt oft, wie bier V. 23 (12),

wird einfacbes q genommen. que wird sebr oft dnrcb q: ersetzt.

Anderseits werden zu alien Zeiten fiir qnoque Abkurznngen ge-

brancht, aber nicbt fiir qnaeque. Diese Erwagungen spracben da-

liir, daB diese Abkiirznng fiir qnoque geschaifen war und da6, als

das Gedicht des Gildas ans einer eigenartigen Handscbrift in un-

sere Sammlung heriiber geschrieben wnrde, auch diese Abkiirznng

mitwanderte. Prlifen wir die Praxis, so gibt in V. 15 nur quoque

einen Sinn; in V. 8 ist der Pleonasmus ‘cuncta qnaeque’ = ‘alle

jede’ mbglich, dock cuncta quoque ist natiirlicber
;
in V. 27 ist

‘vincat quoque’ ebenso gut als ‘quaeque venena’. Setzen wir also

qq = quoque, dann ist es an alien 3 Stellen ricbtig; setzen wir

es = quaeque, dann ist es mindestens in V. 15 falscb. 8 iacula

ist viersilbig; s. oben S. 49/50. iacula sind wobl die kleinen Wurf-
spieBe mit Haken, welcbe auf den irisch-angelsachsiscben Miniaturen

zahlreich zu seben sind, in den Handen von Kriegern wie von

Teufeln. 10 vgl. 22 mundi veneficia. 11 Die FluBiibergange waren
oft scbwierig

;
desbalb gab es dafiir besondere Gebete

;
s. no. 32.

12 Dieser Vers ist unsicber. Hinter aq ist no oder ne ver-

wiscbt, sonst ist die Scbrift klar. Der Sinn scbeint klar und sebr

interessant : ‘es sollen nicbt die Meereswogen scbadigen, zweitens

nicbt Sandbanke, Wasserstrudel und Ahnliches beim FluBubergang,

drittens nicbt die aquae numina, d. h. die Damonen des Wassers

in Teicben und Flussen wie im Meer. Allein der spracblicbe Aus-

druck kann nicbt ricbtig sein. Die verdoppelte Negation ‘neque

nulla’ = neque ulla ware zu ertragen; allein statt nocent muB
steben noceant (== V. 24). In diesen Versen wird aber sonst weder

die gesetzmaBige Silbenzabl iiberscbritten nocb Synizese (noceant)

zugelassen. Der ricbtige Wortlaut (= neque aquae noceant me
numina) bleibt also nocb zu finden.

Von dem Reimpaar 13/14 ist nur ein Tbeil ttbrig geblieben
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und auch dieser Theil gibt keinen Sinn. Es ist ganz denkbar, dafi,

nacbdem 2 Reimpaare die von Menscben und die zu Wasser dro-

henden Giefabren erwahnt haben, jetzt ein drittes die von oben

drohenden Gefabren erwabnt : Finsternis, Sturm, Blitz usw.
;
darauf

deuten die Worter tenebris und venti; dumine ist wobl aus ful-

mine oder flamine verscbrieben. Da ‘vel venti vel’ kaum gesagt

werden konnte, so sind die fehlenden 11 Silben wohl nicbt nacb

flumine, sondern vor oder nacb venti ausgefallen.

15 und 16 Die durcb die rbetoriscbe Figur der Wiederbolung

gebundenen Reiben der einzelnen Abscbnitte scblieBt der Dichter

durcb ein anders geformtes Reimpaar ab. Wie V. 7— 14 abge-

scblossen wird durcb 15/16, ebenso V. 17—22 durcb 23/24, ebenso

V. 25—30 durcb 31/32 und endlicb V. 33— 38 durcb 39/40.

16 salver e periculis ware natiirlicber 17 durus wird von

den Abscbreibern oft mit dims verwecbselt. diras ware bier

besser. 19 Da vitalis beidt ‘lebenspendend’, nicbt ‘das Leben

bedrobend’, so hat Froben wohl mit Recbt ‘letalia’ corrigirt.

21 V. 9 und 10 haben falsche Schlubcadenz. DaB nur 1 Vers des

Reimpaares falsche SchluBcadenz hat, der andere die richtige, wie

in 21 und 31, ist auffallender. Ich dachte bier an serpentia, sich

ausbreitende Seucben. Doch das kame dem ‘mundi veneficia’ in

V. 22 sebr nabe, und z. B. das 8. Reisegebet erwahnt auch ‘venena

serpentium vel impetum bestiarum’.

30 Es ware leicbt, das handschriftliche autilia in auxilia zu
andem; doch ist utilia, was Quercetanus schrieb, ebenso nabeliegend
und gibt einen hiibscheren Sinn. Diese Verspaare passen in den
Mund eines britiscben GroBkaufmann.s, auch eines vornehmen Herren
mit Gefolge; aber wenig in den ]\Iund eines Geistlicben oder
Moncbs, der iiberall Gastfreundschaft erwarten durfte. 31 Die
falsche SchluBcadenz nociva ware mit noxia oder nocua leicbt zu
vermeiden; s. zu V. 21.

33 Bei uns ist ‘in Gottes Namen’ volkstbilmliche Redensart
geworden. So heiBt es auch in dem Reisegebet no. 8 : sub tuo no-
mine ab omnibus malis defensi ad locum destinatum (s. V. 40) per-
veniant. 34 ‘magnopere’ ist seltsam gesetzt. Dieser und die

folgenden Verse sind benutzt in dem Gebete der kblner Alcuin-
handschrift (s. S. 50); pateantque in vias nostras ardua montium'
convexa vallium’ plana camporum' vada fluminum’ secreta silvarum.
Protegat nos auxilium domini, ut nullum (nil) nobis praevaleat scan-
dalum inimici (V. 31/32 7) . . . solusque trinitatis individuae deus
et dux itineris sit et curam agat et ad loca destinata (V. 40) per-
ducat. Hiedurcb ist angeregt im 8. Reisegebet : nullum poriculum
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per spatia terrae ant per iuga montium angusta vallium vadaque

fluminum venena serpentinm vel impetum bestiaram incurrant.

37 ‘campornm’ ist in der Handschrift nicht ganz deutlich
;
doch

ist es ancb durcb das prosaische Gebet gesichert. Quercetanns

lieB es weg und setzte: . . . Er erwartete (mit Recht) ein Verbum
wie ; Si migrabo. 38 Alcuin gibt in einem Briefe (Mon. Germ.

Epist. IV, 260) Karl dem Gr. auf die ‘interrogatio de riibo, cnins

esset generis’ ausfiibrliche Antwort mit vielen Belegen
;
unsem

Vers citirt er nicht. 39 vgl. Reisegebet no. 29; nt per vias

planas et rectas cum omni fiducia sine impedimento ad loca desi-

derata possimus pervenire.

40 Zn erganzen ist vielleicht ‘limina’
;

usque wind ancb ohne

ad gebraucht. A.u6er der zn V. 34 erwabnten Stelle ‘ad loca des-

tinata perdncat’ vgl. noch im Reisegebet: no. 8 ad locum destina-

tnm perveniant, no. 25 perducat ad loca destinata, und no. 31

perdue eum ad loca destinata. Das dreisilbige Wort, welches

die nachste Seite anfing, war sicher nicht das letzte Wort des

Gedichtes. Denn in diesem Falle ware es am Ende von Bl. OS'”

unten beigeschrieben worden; s. oben S. 55. Anch in den litnr-

gischen Reisegebeten kiindigt die Eormel ‘ad loca destinata’ oder

ahnliche den SchluB an. Der hier verlorene kurze Schlufi bat wahr-

scheinlich um gliickliche Heimkehr, wie ja schon der Engel dem
Tobias verspricht ‘sanum ducam et sannm tibi reducam filium tunm’.

Die rythmische Form. Das Gedicht des Gildas ist um 550

entstanden; es ist also ein wichtiger Orientirungspunkt auf dem
langen Entwicklungsgang der rythmischen Dichtung. Ich nehme
zur Vergleichung die Seite 65 gedruckten, im 6./7. Jahrhundert

in Inland oder England entstandenen 42 Canonverse und einen

Theil des sicher in derselben Zeit und in derselben Gegend ent-

standenen Gedichtes Lorica, das zuletzt von Jenkinson, the His-

perica Famina 1908 S. 51 und von Blume (etwas unbequem) in den

Analecta hymnica Band 51 (1908) S. 358 gedruckt worden ist.

Gildas. Jede Langzeile besteht aus 2 Kurzzeilen von 4 und

von 7 Silben. lUute sind zugelassen: 7 in den Kurzzeilen, 7 zwi-

schen denselben. Die Silhcnzahl wind iiberall gewahrt, wenn V. 8

i'acula viersilbig gelesen wird. Die Viersilber haben mit Ausnahme
von V. 4 (qui natus est) sinkende Suhlujicudcn^. Im-ZeilenschluB

wird nach irischer Weise die regelmaDige steigende SchluBcadenz

ofter verletzt. Unsicher ist V. 4 die Betonung des SchluBwortes

Maria. Dagegen sind sichere Ausnabmen die Schliisse von V. 9 und

10: latrones und praedones; dann 21 serpentina und 31 nociva.
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Der Tonfall der Viersilber (Velis plenis, ne me captent, Christas

a me, inimici, si descendam) kaim nicht wechseln; dagegen in

den Siebensilbem ist ein Taktweclisel moglich: implore snffragia.

Seiche Taktwechsel hat Gildas etwa 9 neben beinah 30 Versen

ehne Taktwechsel (sani mei comites, festinare maximum, aiiferat

pericnla). Das Merkwiirdigste ist der Eeim. Wie otter bei den

Iren ist die Eeimkette voUstandig; kein Vers ist ehne Reim.

Dieser Eeim ist gesetzmafiig rein einsilbig; gern aber reimt die

vorletzte Silbe mit (in 9 Verspaaren); ]a in 2 Verspaaren (11/12

and 37/38) ist der Eeim dreisilbig. Besonders wichtig ist, dafi

bier dnrchaus der Paar-Eeim herrscbt, der anch den Sinn beherr-

schend Gruppen von je 2 ZeUen schafft, wahrend sonst in der alten

Zeit der nngebundene Tiradenreim vorherrscht.

Die 42 Canonesver.se sind ahnlich gebant, wie die 40 Verse

des Gildas. Hiate stehen in den Kurzzeilen 9, zwischen denselben 5.

Die Silbensahl 4 + 7 ist streng gewahrt, wenn in no. vtii adi'ecto

viersilbig gesprochen wird. Der Tonfall des Viersilbers ist in der

letzten Zeile (nonagies) sicher geandert, vielleicht aach in der

4. Zeile und in no. iii (de domino und in nnmero). Die Cadenz

des Zeilenschlusses ist nicht weniger als 7 Mai sinkend (quadriga,

leone etc.). Von den 42 Versen haben sicher 5 TaMwechsel im

Siebensilber (fatentur aequalia). Der Eeim ist anch hier gesetz-

mafiig und steht ansnahmslos. Er will nur einsilbig sein, aber fast

immer bindet der gleiche Eeim und Sinn 4 Zeilen zu einer Gruppe.

Ist no. VII nur zweizeilig und beginnt no. x mit einem Eeimpaar,

so schliefit dafiir no. x mit 6 Zeilen, welche auf ies reimen.

Die Lorica ist ein ungefiiges Gedicht. Ich lasse bei Seite die

V. 29—48, 53—80, welche meist gefiillt sind mit hebraischen oder

griechischen Eamen einzelner Korpertheile und dabei nach dem
Gmndsatze, dafi hebraische und griechische Herkunft einen Frei-

brief gibt, iiber die Versregeln, besonders fiber Cae.sur und Schlnfi-

cadenz sich oft hinweg setzen (bathma exugiam atque bimas idumas).

In den bleibenden 44 Zeilen ist V. 83 wohl verderbt und nur zwolf-

silbig; in 3 Versen fehlt die Caesnr (8 celestis militiae virtutibus

;

12 und 27). Hiate stehen 7 in den Kurzzeilen, 3 zwischen den-

selben. Der Caesurschlufi ist nnregelmafiig in 21 apostolos und in

22 et martyres; der Zeilenscblufi ist es in 19/22 mit den fremdlan-

dischen Schlufiwortern agonithetas, prophetas, proretas und athletas

und in V. 84 egrotem. Taktwechsel findet sich in 5 Zeilen, wie

11 precedant in acie, 15 virtiites archangelos. Eine besondere

EoUe spielt der Eeim. Nach einem einleitenden Eeimpaar scheint

das Gedicht in Gruppen von je 4 Zeilen zu verlaufen. Daran
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kehrt der Reim sich nicht. Meistens bildet er 2 Zeilen, aber anch

oft 4 Zeilen (7/10, 19/22, 23/26, 87/90), ja anch 6 (27/32 ;
vgl. 55/60).

Der Reim ist mindestens rein emsUbig; aber anch oft zweisilbig

(1/2 B/6 7/10 11/12 19/22 81/'82 87 90), ja einige Male dreisilbig

(13/14 15/16 51/52 91/2).

Kanon Erangeliornm. Als ich 1882 im Ludus de

Anticbristo S. 90 (jetzt; Gesammelte Abhandlungen z. mittellatei-

niscben Rythmik I 215) ilber die Zeilenart 4_o + 7u^ schrieb, ja

gewissermaBen sie entdeckte, kannte ich von den alten in Irland

fabricirten Versen ‘Quam in primo speciosa quadriga’ nor den Ab-

druck der Maihinger Handschrift, welchen K. Bartsch 1878 in

der Zeitscbxift fiir romanische Philologie II 216 gegeben hat.

Gegen seine seltsame Behauptung, da6 diese Verse nach der 7.

Oder 8. oder selten nach der 5. oder 6. Silbe eingeschnitten seien,

habe ich nachgewiesen, da6 sie nach der vierten SUbe and fast

immer sinkend eingeschnitten sind, dafi also diese ZeUe zu 4 — u +
7^— abgeschnitten sei von der so gewohnlichen Zeile zn 8 —

u

(= 4_u + 4_^j) + 7u— Jetzt sah ich, daB schon Dn MerU

(Poesies popnlaires 1843 p. 85) diese Verse in Alenin’s Werken
gelesen und richtig charakterisirt hatte: ‘les vers, qni ont onze

syllabes et presqne toujonrs une cesure apres la quatrieme, sont

divises en quatrains monorimes’. Ich habe weiter kennen ge-

lemt den Abdruck, welchen 1879 Diimmler im Anzeiger f. Kunde

der deutschen Vorzeit Bd. 26 Sp. 85 gegeben hat, mit Beniitzung

der Maihinger Handschrift und des Alkuin-Textes. Dann habe ich

die Oxforder Handschrift gefunden und, durch Huemer’s Sedulius

(S. XU) auf die Ziiricher Handschrift aufmerksam gemacht, habe

ich durch Jacob Werner’s Giite eine Abschrift dieser Handschrift

erhalten. Endlich verdanke ich der Giite des Herrn Dr. Georg

Grupp genaue Xachricht iiber einige Stellen der Maihinger Hand-

schrift. Da diese Verse mit der Lorica und mit Gilda’s Reise-

gebet eine besondere insulare Gruppe bilden, da sie anderseits gar

nicht beachtet sind — weder Chevalier noch Vattasso verzeichnen

das Initium —
,
so will ich dieselben hier mit kritischem Apparat

versehen beifiigen. Ich glaube, daB sich noch manche Abschrift

derselben linden wird. Denn der heilige StolF hat den MiBbrauch

der dichterischen Form entschuldigt.

M = Maihinger Evangelienhandschrift, im 7.. 8. Jahrhundert

mit schoner irischer Schrift geschrieben, von der Wattenbach im

Anzeiger der deutschen Vorzeit 1869 Sp. 289 Proben veroffentlicht
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hat. Anf der Riickseite des 1. Blattes steht unser ‘Kanon evan-

geliorum’.

0 = Oxford Bodleiana Add. C. 144 fol. 69®. Mitten auf der

Seite beginnen in neuer Zeile unsere Verse, wie Prosa geschrieben;

doch beginnen die Stropben mit einer Majuskel. Nach dem Schlusse

folgen 4 Zeilen, die ich hier abdrncken lasse, da sie sachlich zu

diesen Versen gehoren:

Mattheus habet testimonia prophetarnm' xxxiii' canones' ccclv.

Marcus habet testimonia prophetarum • xvii • canones • ccxxxiu.

Lucas habet testimonia prophetarum • xvi • canones ' cccxlii.

Johannes habet testimonia prophetarum" xuri" canones" ccxxxm.

Dann folgt die TJberschrift ixcipu^xt sententiae qyoeumdam phi-

LOSOPHOEVM Amiuitanis eferas " facias necesse tua. Es ist die Samm-

lung, welche ich aus einer Miinchner und einer Ziiricher Hand-

schrift zusammengesetzt und 1872 in den Miinchener Sitzungsbe-

richten herausgegeben habe ‘Eine Sammlung von Sentenzen des

Publilius Syrus’; vgl. meine Ausgabe des Publilius 1880 S. 12.

Diese Oxforder Abschrift ist, so viel ich wei6, die einzige voll-

standige. Eine gate neue Handschrift ist ja immer eine Feuer-

probe fiir einen Herausgeber; ich freue mich, dafi meine Jugend-

arbeit diese Feuerprobe ehrenvoU besteht.

Z = Zurich C. 68 (Ende des 9. Jahrh., aus St. Grallen), eine

Juvencushandschrift. Das 2. Blatt beginnt mit unsern Versen (I

bis X, 2), denen noch 8 Hexameter; ‘Matth. instituit virtutem tra-

mite mores’ folgen; dann beginnt Juvencus.

A = Alcuinus. Zwischen den Gedichten des Alcuin hat Quer-

cetanus Sp. 1686 auch diese Verse gedruckt, ohne Titel aus einer

verschollenen Hft. Froben (Alcuin II 204) hat ihnen einen Titel

gegeben und am Text gebessert; ihn hat Migne (Patrol. 101 Sp.729)

abgedruckt.

Den besten Commentar zu diesen gespreizten Versen gibt Hie-

ronymus, welcher in der Praefatio in Evangelistas (ad Damasum

:

Novum opus me facere) zuerst sagt; Canones, quos Eusebius Cae-

sariensis episcopus Alexandrinus secutus Ammonium in decern nu-

meros ordinavit, sicut in Graeco habentur expressimus
;

weiterhin

gibt er die Satze, welche ich den einzelnen Abschnitten zugesetzt

habe.

Der Titel ka.nux evaxgelioeum steht nur in der Maihinger Hand-

schrift. Nur in dieser stehen auch die beiden Zahlenreihen
;

in Z
stehen nur die Zahlen der Capitula lxxi usw., gar keine in 0, von

A ist nichts notirt.
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I Qnam in primo speciosa quadriga:

homo leo vitulus et aquila!

Lxxi septuaginta unun#per cap^tula

conloquuntur de domino paria.

Hieronymus : In canone primo concordant quatupr ; Matthaeus Marcus

Lucas Johannes 1 prima 0, primis ZA spetiosa Z ~ 4 de domino con-

loquntur M
;
vgl. IX 2.

n In secundo subsequente protinus

homo leo loquitur et vitulus;

quibus inest ordinate positus

cvnn centum in se atque novem numerus.

Hieronymus : In secundo tres : Matthaeus Marcus Lucas. 1 secunda A
subsequente M, subsequenter OZ, subsequuntur A 4 centum M, decern OZ, de-

cimus A\ in se MO, ipse Z, fehlt A am Rand : CVIHI M, XXX (?, in

Rasur) Z.

m Turn deinde tertio in ordine

homo et bos loquitur cum volucre’

XXII in numero quo consistunt antiquae

alfabeti Hebreorum litterae.

Hieronymus: In tertio ordine tres: Matthaeus Lucas Johannes. 1 Tunc

A 2 et bos 31, pecus bos A, pecus OZ 3 in fehlt in 31 quo
:
que A

4 albabeti ebreorum 31.

nr Quarto loco fatentur aequalia

uua homo leo atque aquila*

uno ore loquentes capitula

XXVI verbi summi sena atque vicena.

Hieronymus : In quarto tres : Matthaeus Marcus Johannes. 1 Quarto in

loco OZ fantur A 2 leo homo M 3 ore fehlt 0 kapitula 31

4 verbis A sane 0.

V Quinta vice concordant in loquella

homo prudens atque mitis hostia*

Lxxxm Jesu Christi imitantes agmina

Juda sine salvatori credula.

Hieronymus : In quinto duo : Matthaeus Lucas. 1 in conloquio Z 3 emi-

tantes 31 4 salvatoris A. Nach Froben ist hier locus corruptus’. Doch

mein Kollege Nathanael Bonwetsch wies auf Lucas 9, 1 und 10, 1 : 9, 1 convo-

catis duodecim apostolis dedit illis virtutem
; 10, 1 post haec designavit dominus

et alios septuaginta duos. Also ohne Judas (Juda sine) sind es 83.

VI Ecce sexto pari sonant clamore

natus Adam cum clamoso leone

XLvni conputata traditis pro munere

sacerdotum oppidis in honore.

Hieronymus : In sexto duo ; Matthaeus Marcus. 1 patri sonat A 3 com-

putatis OZ A 4 pro lonore Z 3/4 vgl. Josue 21,39 eivitates universae

Levitaium . . fuerunt 48.

Kgl. Oes. d. Vt’iss. Nachrichten. Fhil.-hist. Klasse. 1912. Heft 1. 5
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vn En loquuntur septies in septimo

vn homo avis consona de domino.

Hieronymus ; In septimo duo : Matthaeus Johannes. 1 loquntur 31, lo-

quitur Z.

vni In octavo nunc leonis catnlus

dei verba profert atque vitnlns.

quorum simul conputatur numerus

xni adiecto Paulo apostolicus.

Hieronymus; In octavo duo : Lucas Marcus. 2 atque Jf, et 0.^ 3/4 quo-

rum verbo conparatur numerus est adiecto OZ 4 adiecto vgl. oben S. 49/50.

A ist stark verderbt : In octavo nunc leonins catulus, quorum verborum compa-

rator numerus adiecto Paulo apostolo.

viin Nonus ordo in quo duo pariter

conloquuntur, vitulus et volucer.

XXI inspirati sensu spiritaliter

proloquuntur temum septipliciter

Hieronymus ; In nono duo : Lucas Johannes. 1 Nonos 0 2 cdnloqun-

tur 31 volacer 0 4 proloquntur 31 simpUciter A.

X Homo nempe verbum profert proprium

Lxu sexaginta et per duo numerum.
Rugientem que leonem audios

xvim solum sane denies et novies.

Bovem solum fatentem invenies

nxxii verba dei bis et septuagies.

Subvolantem ad astra repperies

xcvn nonagies loqui atque septies.

Hieronymus: In decimo propria quique quae non habentur in aliis edi-

derunt. 1 nunpe 31 2 XL A 2 mit dem Worte numerum endet die

Abschrift in 3 audies: audaciter A 4 et: atque 0 noies 31 5 bo-

num solum fantem A 6 verbi divis et s. A. 7 Subolantem O.

(Die Form dieser Verse) Schon die Maihinger Handschrift

weist diese Verse der irischen Stubengelehrsamkeit des 6. oder
7. Jahrhunderts zu. Da die Lorica, um die geschmacklose Auf-
zahlung aller moglichen Korpertheile in den Grott wohlgefalligen

Sprachen, der hebraischen griechischen und lateinischen, durch-
fiihren zn konnen, die Versform ofter stark preisgegeben hat, so

bleiben zum Vergleich mit dem Eeisegebet des Gildas nur diese
Canon-Verse. Dieselbe insulare Schule zeigt die regelmaBige
Setzung des einsilhigen Reims, der in 8 Strophen je 4 Zeilen bindet,

in der siebenten Strophe nur 2 Zeilen, daftir in der zehnten zu-
erst nur 2, dann aber 6 Zeilen bindet. Mit der Lorica und mit
Gildas stimmt auch die groBe Raritat, das viersilbige adiecto in
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8, 4. Ebendort findet sich auch eine andere insulare Eigentbiimlich-

keit, die scblimme Yerletzung der Scldiifi-Cadenz'. von den 42 Zeilen

schliefien nicbt weniger als 7 mit sinkender Cadenz: 1,1 quadriga;

3. 3 antiqnae
;

4, 4 vicena
;

5, 1 loquella
;

6, 1 clamore
;

6, 2 leone

;

6.4 honore. Auffallend ist daher, dafi der Caesnrschlufi so selten

steigend ist; sicher ist nnr 10,8 nonagies; nnsicber 1,4 und 3,3.

Taktwechsel kann ja in den Viersilbem Quam in prime
;
In seciindo

;

Homo et bos; En loqnimtur; Conloquuntur nicbt vorkommen. In

den Siebensilbem ist neben dem trochaischen Tonfall subsequente

protinus nocb ein anderer Tonfall moglich, der sich 5—6 Mai findet

:

4,1 fatentur aequalia; 4,3; 5,1; 10,5 und 10,7. Die Zede 1,4

conloquuntur de domino paria ist bedenklich, da bier die beiden

Senkungen den SchluB eines Wortes bilden und da die besteHand-

schrift umstellt: de domino conloquuntur paria. Hiat ist auch

bier nicbt selten, in und zwischen den Kurzzeilen (9 und 5 Mai):

z. B. 4, 2 leo atque aquila.

Die liturgischen fieisegeb^tc.

Die Reisen waren in den Zeiten nach der Volkerwandemng
gefahrvoU, besonders wenn sie fiber das Meer gingen. So woUten
die Christen jener Zeit durch kirchliche Gebete beim Antritt oder

Verlauf einer Reise den besonderen Schutz Gottes erfleben. Schon

die altesten Ordnungen der kirchlicben Liturgie, die sogenannten

Sacramentarien, enthalten bald einzelne bald zu Messen combinirte

Gebete, welche vom Geistlichen beim Antritt oder im Verlauf einer

Reise gesprochen werden sollen. Gildas hat um 550 sein Gedicbt

verfafit; es pafit nicbt ffir kirchlicben liturgischen Gebrauch; es

ist ein wirklicher dicbterischer Ausdruck seiner Geffible. Allein

natfirlich ist es angeregt und in der Ausffibrung beherrscbt von

den gebrauchlicben liturgischen Gebeten fur Reisende. DieKenntnis

dieser Gebete ist also sehr nfitzlich zur richtigen Beurtbeilung des

Gedicbtes von Gildas. Wir haben ein angelsachsisches Gedicbt

desselben Inhaltes
;

die deutscben Reisesegen sind viel spater

(s. Mfillenhoif’s Denkmaler 3. Auflage IV 8 und XLVII3 und 4;

besonders Band II 281—299). Was die englische, franzosiscbe und

italienische Literatur an solchen Reise-Gebeten und Reise-Segen

bietet, weiB icb nicbt. Einen Uberblick gibt Adolf Franz, die

kirchlicben Benedictionen im Mittelalter, II 1909, S. 261—271 Ge-

bete ffir die Reise, S. 271—289 ffir die WaUfahrten.

5 *
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Zam Verstandnis des Gedichtes von Gildas wiirde es genugen,

die urn 560 gebrauchten Reisegebete vorzufiihren. Doch es herrscht

viel Streit dariiber, welclie Sacramentare die altesten sind and wie

die Texte der einzelnen Handschriften zu beartbeden sind. Die

gewohnliche und ancb mir probable Ansicht ist die, dafi Gelasius

am BOO ein solches Sacramentar zasammengestellt babe, da6 dann

Gregor d. Gr. dasselbe kraftig aberarbeitet babe and dafi dieses

Gregoriannm allmablicb das herrscbende Sacramentar fiir Italien,

Erankreicb, Deutschland and England geworden sei. Aber dem

groBen Scbaffensdrang des 7.—10. Jabrbnnderts entspricht es, dafi

ancb im litnrgischen Gebiet weiter gearbeitet worden ist; vor-

handene Sammlnngen warden verglicben and so neae Sammlungen

bergestellt, aber aacb neae Gebete and^ neue Messen warden compo-

nirt. Fiir die Kirchen waren nacbst den Psaltern, Evangelien und

ahnlichen Stiicken der Bibel diese Handbiicher des Gottesdienstes die

wicbtigsten Handschriften; deshalb warden sie zu Ebren Gottes

oft prachtig geschrieben und mit Zierbucbstaben und Gemalden

geschmuckt,

{Das Fuldaer Sacramentar in Gottingen) Aucb in Fulda

warden solcbe Sacramentare mit Eifer und Geschick bergestellt;

vgl. Ad. Ebner, Quellen und Forschungen zur Geschichte und

Kunstgeschichte des Missale Romanum im Mittelalter. Iter Ita-

licum 1896 (S. 473). Eines dieser Sacramentarien befindet sich in

Gottingen und ist von mir im 2. Bande der Handschriften in

Gottingen 1893 S. 440 als Theol. 231 beschrieben worden. Seit

1893 ist Manches dariiber geschrieben worden; allein sein merk-

wiirdig componirter Text ist noch nicbt gedruckt and noch nicht

eingehend untersucht. Da icb nun in dieser Hft. des 10. Jahr-

hunderts eine reichhaltige Sammlung von Reisegebeten fand, so

glaubte icb aucb der liturgischen Forschung zu niitzen, wenn icb

die ganze Sammlung dieser Fuldaer Hft. (fol. 178*—181*) abdruckte

(bier no. 1—24) und die nar in andern alten Sammlungen erhal-

tenen Gebete als Erganzung (bier no. 25—34) beifiigte.

Wie es bei der Herstellung solcber liturgischen Sammlungen
zuging, das lehrt deutlich ein Stuck des fuldaer Sacramentars.

Deshalb will icb dies Stuck im 1. Anbange besprechen, wenn es

aucb mit den liturgischen Reisegebeten nichts gemein hat.

Die Reihen der Reisegebete. Die einzelnen Ge-

bete und Messen fiir Reisende sind nicht ein einfacher Stolf, wie

z. B. jene de tempore belli. Die Reisenden konnen Mehrere, aber

aucb nur Einer sein; es kann der Priester fiir den oder die Rei-

senden (gewobnlich famulus tuns ille oder famuli tui illi, selten
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N) beten, oder er kann selbst reisen wollen oder zur Reisegesell-

scbaft gehoren and dann mit ‘ich’ oder ‘wir’ Grott ansprecben; die

Reise kann in ihrem Anfang oder hanptsachlich zu Wasser vor

sich geben. Dann warden bald einzelne Gebete componirt, bald

Complexe, die fiir jeden Theil der Messe Gebete enthielten. Die

einzelnen Gebete warden gem beniitzt, nm daraas Messen za-

sammenznsetzen.

Die Reihe von 24 Gebeten, welcbe das Fuldaer Sacramentar

von Bl. 178* ab enthalt, gibt zuerst (I) 5 einzelne Gebete : 1 Oratio

in profectione unius fratris. 2 ARa. 3 Oratio in profectione

plurimornm fratrum. 4 Oratio cotidiana in profectione fratrnm.

5 Alia. Jetzt folgen (II) 3 Messen za je 4 Gebeten: blissa

pro iter agentibns, no. 6, 7 (snper oblata), 8 (Praef.), 9 (Ad c6).

Alia missa: no. 10, 11 (s. o.), 12 (praef.), 13 (ad co). Item alia

missa: no. 14, 15 alia, 16, 17 (ad cc). Dann (III) Gebete fiir

besondere Falle: 18 Pro redenntibns de itinere. 19 Orationes

in adventa fratrnm sapervenientiam
;
20 Alia. Endlich (IV) die

besondere Missa pro navigantibas : no. 21, 22 (s. obi.), 23 (praef.)

and 24 (ad c6).

Die anderen alten Reiben solcber Reisegebete entbalten:

Pamelins, Rituale S. Patrum II 440 : Oratio pro fratribns in via

dirigendis no. 1. Oratio pro redeuntibns de itinere 18. Oratio

in adventu fratrum sapervenientiam 19. Missa pro iter agentibns

(no 6 7 12 9 17). Missa pro navigantibas (21 22 24).

Menttrd, Gregorii Opera III 1705 Sp. 211: Oratio pro fra-

tribas in via dirigendis 1, alia 3, alia 2. Missa pro iter agen-

tibns: 6, super oblata 7, praefatio 12, benedictio 30, ad complen-

dum 9. (Aus der Benedictionensammlung in Reims sind Sp. 643

gedruckt : no. 30, dann das Gebet der Kolner Sammlang (oben S. 50,

docb mit ziemlicben Entstellungen), no. 30* and SO**).

Muratori, Litargia romana vetus II 198: Orationes pro fra-

tribus in via dirigendis ; no. 1 ;
item alia, no. 3. Oratio pro rede-

nntibns de itinere, no. 18. Oratio in adventa fratrnm sapervenien-

tiam, no. 19. Missa pro iter agentibns: no. 6, super oblata 7, ad

complendum 9
;
(der Codex Ottobon. fugt bei no. 13). Missa pro

navigantibas: 21, secreta 22 and ad complendum 24.

Cassander, Opera 161 6, gibt S. 378 zuerst die Reihe : Pro iter

agentibns 2 1 3 6 9; dann Pro redeuntibus de itinere 18; endlich

Pro navigantibas 21 and 31.

Diese 4 Reiben diirfen wir als Vertreter des Oregorianum'

s

ansehen. Wichtig ist nun die Vergleichang des Gelasianum’s

.

Leider fehlen die betretfenden Abschnitte in den Hften R and S.
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Die Hft. F bietet in Wilson’s Ausgabe S. 245
:
(= Buch III, 24)

:

Orationes ad proficiscendnm in itinere : 6 1 3 (besondere Fassong)

;

secreta 7; infra actionem und item infra actionem, 25 und 26;

postcommun. 9 und item alia 2. Dann (III, 25) Item orationes ad

iter agentibus : no. 27 and 28. An ganz anderer Stelle (Wilson

S. 284 = III 74) stehen no. 19 nnd 20 nnter dem Titel : Orationes

super venientes in domo.

Wichtig ist nocb das Sacramentarinm Gallicanum bei Mura-
ratori II 903 : Missa pro iter agentibns : no. 6 ;

collectio 3 (ahnlich

dem G-elasianum); post nomina 1; ad pacem (34, etwas ahnlich 25);

contestatio 8.

Allein steht die Sammlnng der Hft. von Fleiiry, die (bei

Migne 101 Sp. 1414) enthalt no. 5 4 nnd 29.

Martin Gerhert hat in den Monumenta veteris litnrgiae Ale-

mannicae I 287—290 Messen nnd einzelne Gebete fur Reisende aus

Hften und Druchen zusammengestellt. Diese Sammlung ware fiir

die Beurtheilung der Fuldaer Sammlung besonders wichtig, doch
ist es leider kaum moglich, das Verfahren von Gerhert zu con-

troliren. Deshalb gebe ich hier nur eine Ubersicht. S. 287
Missa (1): 15 7 17 3. S. 288 missa (2): 15 oder 3. Proficiat

quaesumus (?). Stiicke von 8 und 12. Hanc igitur oblationem (aus

no. 25 gemacht) 13. 10. S. 289 missa Ambrosiana (3) : 14. 16, 12.

26. 17. S. 290 Missa pro navigantibus (4): 21. 22. 23 (was nicht

in den Gregorhandschriften steht). 24. In den Noten gibt Ger-
bert aus einer S. Gallener Hft. 2 Messen, S. 287 (5) : 15. 4. 7. 17.

3. S. 287/8 alia (6): 6. 1. 7. 8. 26. 13. Dann folgt S. 289 in

den Noten eine Reihe von einzelnen Orationen : no. 9. 3 (ahnlich

Gelas.). 6. Dann Orationes propriae : no. 5. 27. 28. pro regressn

:

18, in nave: 31, transeuntium flumina 32. 33.

Bei der Untersuchung dieser Sammlimgen ist zu beachten, da6
es besondere Sammlungen von Praefationen, spater auch von Be-
nedictionen (vgl. 30 30* 30'>) gab. Diese waren also besonders be-

weglich. Hier ist no. 8 auch im Wortlaut der no. 12 sehr ahnlich;

n. 23 fehlt in den alten Hften und findet sich erst im Fuldensis
und bei Gerhert. Dann sind die Orationen no. 1 nnd no. 10 im
Wortlaut sehr ahnlich.

ImGelasianum waren zu einem Gebet ofter andere, Ersatz-
gebete, notirt, die ich hier in Klammern setze. So ergibt sich
hier die Messe 6 (1. 3), 7, 25 (26), 9 (2). Dann folgten noch
2 Ersatzgebete no. 27 und 28. An ganz anderer Stelle waren die
Gebete tiber besuchende Gaste (no. 18. 19) untergebracht Dem
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Gelasianum folgt das Gallicanum, das die Messe aus 6 (3. 1). 34

(ahnlich 25). 8 gebildet hat.

Gregor hat axis der Messe des Gelasiannm’s die Doubletten her-

axisgenoininen (no. 1. 2. 3) nnd sie mit den einzelnen Gebeten fiir

ankommende Fremde (no. 18. 19) vorangestellt
;
hierbei hat er nur

no. 3 ziemlich umgearbeitet (Pamehus no. 1. 18. 19; Menard no. 1.

3. 2; Mnr. II 198 no. 1. 3. 18. 19; Cassander no. 2. 1. 3; no. 18

bringt er erst spater). So bleibt die einfache Gregorianische Messe

ohne Doubletten: no. 6 7 12 9 (17?) (Pamelins: no. 6. 7. 12. 9.

17
;
Menard: no. 6. 7. 12. 30. 9; Mur. II 198: no. 6. 7. 9; Cassander

6. 9). No. 12 ist der Ersatz fiir Gelasins no. 25 = 26. So stimmt

die Gregorianische Messe ziemlich mit der Gelasianischen iiberein.

Weiterhin hat von dem Gut des Gelasiannm’s Gregor no. 27

und 28 ganz weggelassen
;
die an ganz anderer Stelle dm Gelasia-

num stehenden Gebete no. 19 und 20 (fiir die Fremden) hatte

Gregor als zu den Eeisegebeten gehorig angesehen und deshalb

das eine (no. 19) in den Anfang seiner Reihe zu den Einzelgebeten

gestellt und ihm ein Gebet fiir die gliicklich Heimgekehrten (no. 18)

vorangestellt.

Nach der einen Messe fiir die Reisenden schob aber Gregor

noch eine zweite Messe an pro navigantibus. Er componirte wahr-

scheinlich nur die 3 Gebete (no. 21. 22 und 24), denen spater die

Praefatio n. 23 eingefiigt wurde (Pamelins 21. 22. 24; Mur. 11198:

21. 22. 24; Cassander 21).

Wir kommen nun zu der Sammlang des Faldaer Gelehrten.

Hat er bei der Sammlung der Reisegebete das Gclasianim be-

niitzt ? Ich glaube es nicht. Allerdings bringt er no. 20, das in

keiner andern der mir bekannten Quellen vorkommt, als im Ge-
lasianum. Allein der Mann hat offenbar viele fiir uns sehr raren

Quellen beniitzt
;

aus einer solchen kann er no. 20 geholt haben.

Denn, wenn er mit dem Gregorianum wirklich das Gelasianum

verglichen und direkt daraus no. 20 entnommen hatte, weshalb

soil er no. 25. 26. 27 und 28 weggelassen haben? Der Plan des

Fiildaers ist einfach: I: wie bei Gregor eine Reihe einzelner
Gebete. Er erweitert ihre Zahl auf 5, indem er no. 4 und 5

aus raren Quellen zusetzt, aber no. 18. 19 (20), da sie nur Unter-

arten der Reisenden betreffenden, fiir spater aufspart. Die anfge-

nommenen 5 Orationen (no. 1—5) ordnet er nach Gesichtspunkten,

die nur er nennt (unius fratris, plurimorum fratrum, cotidiana).

II (Messe n). Gelasius und Gregor haben eine allgemeine

Messe : no. 6. 7. 12. 9. (17 ?). Dieselbe nimmt der Fuldaer als seine

erste Messe, aber mit der Praefation no. 8 statt no, 12
;
diese Prae-
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fation no. 8 ist allerdings parallel zu no. 12 eomponirt und sclieint

von dem Fuldaer oder seinem nachsten Vorganger noch einmal

umgearbeitet worden zu sein. Dann aber folgen nocli 2 allge-

meine Messen: n. 10. 11. 12. 13 und no. 14. 15. 16. 17. Zur

Composition der 2. Messe ist die alte gregorianiscbe Praefatio

(no. 12) verwendet; sonst finden sich nur no. 11 und no. 13 einzeln

bei Grerbert. Die dritte Messe besteht nur aus karzen Satzen.

Sie ist wohl ziemlich spat gemacbt. Von den 4 Gebeten finden

sich 3 in der sogenannten Missa ambrosiana bei Gerbert (no. 14. 16.

12. 26 und 17); no. 14, 15 und 17 finden sich sonst nur bei Ger-

bert in verschiedenen Mess-Combinationen.

Jetzt (III) will der Fuldaer Sammler bringen, was besondere

Arten von Reisenden angeht. Er bringt znerst die Oratio pro re-

deuntibus de itinere (no. 18) und die Orationes in aJventu fratrum

supervenientium (no. 19 u. 20). no. 18 und 19 hatte Gregor oben

vor der Messe bei den einzelnen Orationen eingeschoben. Der
Fuldaer nimmt aus dem notirten Grunde sie hierher und schiebt

aus einer mir unbekannten Quelle, schwerlich direkt, die aus dem
Gelasianum stammende no. 20 sachlich richtig hier bei. Dann
bringt er die Gregorianiscbe Messe pro navigantibus (no. 21. 22.

24), aber mit der Praefatio (no. 23) ;
auch in der Quelle, aus der

Gerbert S. 290 diese Messe nahm, stand schon diese Praefatio.

So wird der Plan der Fuldaer Sammlung von Gebeten fiir

Reisende begreiflich. Ob der Fuldaer Gelehrte gewagt hat, selbst

die Texte zu andern und ob er gar Messen, wie die 2. und die 3.,

selbst eomponirt hat? Das Letztere ist unwahrscheinlich
;
an das

Erstere konnte man bei no. 8 und 12 am ehesten denken. Im
neunten und zehnten Jahrhundert bliihte herrlich auf die Dichtung

von Tropen, Sequenzen, wohl auch von Antiphonen : Kircbengebete

waren ziemlich reichlich vorhanden. Der Fuldaer Gelehrte hat im

10. Jahrhundert hauptsachlich sich auf das Sammeln von Gebeten

beschrankt; aber er hat eine umfangreiche Sammlung zusammen
gebracht.

OEATiO IN PROFECnONE UNIUS FRATRIS.

(no. 1) Dens qui diligentibus (Fu f. 178'>) te misericordiam

tuam semper impendis et a servientibus tibi in nulla es regione

longinquus, dirige viam famuli tui illius in voluntate tua, ut (tua

et Fam) te protectore et te preduce per iustitiae semitas sine

offensione gradiatur. per.
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Vgl. Gelasius III 24 ;
Pamelius II 440

;
Menard Sp. 211 (Sp. 644:

no. 30*); Mur. 11 198; Casaander 378. Mur. II 903 (Gallicanum)
;
Ger-

bert 287/8 Note. Der Wortlaut von no. 10 ist sehr ahnlich.

ALIA.

(no. 2) Dens qui ad vitam duc/s et confidentes in te pa-

terna protectione custodis, quaesnmns, ut praesenti famnlo tuo a

nobis egredienti angelicnm tribuas comitatnm, ut eius auxilio pro-

tectus nullius mali concntiatnr formidine, nnllo comprimatnr ad-

versitatis angore, nullis irruentis inimici molestetnr insidi/s, sed,

spatiis necessarii itineris prospero gressu peractis propriisque locis

feliciter restitntns, universos reperiat sospites (sospitates Fu) ac

debitas exsolvat tuo nomini gratias' per

Bei Gelasius am Ende der Messe, Menard 212, Cassander 273. Im
Wortlaut hat Gelasius ‘nulla mali’ und am Ende ‘grates’, was der Reim
empfiehlt. Cassander hat den Plural ‘famulis’ etc., dann nulla mala, ri-

gore, spatio . .
peracto

;
qne fehU.

ORATIO IN PROFECTIONE PLURIMORUM FRATRUM.

(no. 3) Exandi, domine, preces nostras et iter famnlorum

tuorum ill. propitius comitare eisque misericordiam tuam, sicut

ubique es, ita ubique largire; quatenus ab omnibus adversitatibus

tua opitulatione defensi iustorum desideriorum potiantur effectibus

et tibi gratiarum referant actionem, per.

Natiirlich war bald fiir einen, bald fiir mehrere Reisende zu beten;

deshalb ist oft dasselbe Gebet in den verschiedenen Handschriften bald im

Singular bald im Plural durchgefiihrt. Hier ist der Untcrschied schon im

Titel (s. no. 1.2) hervorgehoben. Ich glaube, aufier dem Fuldensis thut das

keine andere Handschrift. Die Westgothen batten daftir einen praktischen

technischen Ausdruck. In dem von Fdrotin 1904 herausgegebenen Liber

ordinum werden (S. 302—330) die Missae votivae unterschieden als singu-

laris und pluralis
;

vgl. Ferotin zu S. 302 und 312. Die Ueberlieferung

dieses Gebetes ist seltsam. Bei Menard Sp. 212 steht dies Gebet im Sin-

gular, also famuli tui ill. pr. co. eique, defensus, potiatur und referat. Bei

Gerbert 288 steht es auch im Plural; sonst steht ‘atque’ statt ‘eisque’,

‘cunctis’ statt ‘omnibus’, endlich ‘defensi gratiarum tibi’, so dalJ die Worte

‘iust. de. po. ef. et’ ganz fehlen. Bei Muratori II 198 steht es im Singu-

lar, doch mit den Varianten ‘atque’ statt ‘eique’, ‘et ita’ statt ‘es ita’, und

der SchluBsatz ‘et tibi gr. re. actionem’ fehlt ganz. Ebenso Cassander,

doch ‘es ita. Eine andere Fassung hat Gelasius. Die Worte ‘propitius

comitare eisque’ fehlen und der Text lautet ‘nostras et profectioni famuli

tui illius misericordiam tuam, qui semper es ubique praetende, ut ab’. Dann
fehlt der SchluBsatz, wie bei Menard. Daraus wieder ist geflossen, was

Gerbert 289 unten hat: nostras et profectionem famuli t. illius qui semper

es et ubique prosperari concede ut . . effectibus. (^Ende). Aus dem gela-

sianischen Text ist der des Sacraraentarium Gallicanum (Mu. II 903) um-

gearbeitet: Collectio. Exaudi do. quaesumus pr. n. et profectioni famuli t.

ill. misericordiam semper et ubique praetende, ut in omnibus tua defensi-
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one iustorum desideriorum potiatur effectibus, nt de incolomitate ipsius atque

victuria tibi domino semper gratias referamus. Per. Wieder eine andere

Kiirzung ist die westgothische Benedictio, bei Ferotin, Liber ordinum

Sp. 93; 94.

ORAT(io) COTIDIAXAS IX PROFECTIOXE FRATRUM.

(no. 4) Domine sancte pater omnipotens aeterne dens, pro-

pitiare digneris supplicationibus nostris et mitte angelum tnnm
sanctum nobiscum, qui nos a cunctis adversitatibus protega^ et in

servitio sancti (s. om Fu) nominis tui ubique custodial, ut nullus

nos in via nostra decipiat inimicHS, sed mereamur ab omni boste

triumphMWi et tuae semper miserationis (securitatis Fu) subsidiw/w,

qaatenus tua iussa complentes sospites (so. om. Fu) ad propria

redeamRS. per te Christe Jesu qui cum patre (Martene et spiritu

sancto vivis).

Die.s Gebet ist aus der Hft. von Fleury bei Migne 101 Sp. 1414 ge-

druckt
;
dann bei Gerbert 287 (Note) Die 3 Texte sind sehr abnlich;

nur hat Gerb. noch: in viam nostramj sed ut mereamur und miserationis

semper.

(no. 5) Ai.iA. Domine sancte pater omnipotens aeterne dens,

qui es ductor sanctorHwj et dirigis (Fu f. 179*) itinera iustorww, di-

rige angelmn pacis nobiscMtw, qui nos ad loca destinata perdncat.

Sit nobis comitatus iocundus, ut nullus viae nostrae snrripiat (sub-

repat?) inimicRS. procul a nobis sit malignorum accesses et comes
nobis dignetur esse spiritus sanctus. per d. in un. eiusdem spiritas

sancti.

Dies Gebet i.st mit gleichem Text gedruckt von Gerbert S. 289 unten.
Aus der Handschrift von Fleury bei Migne 101 Sp. 1414 vor no. 4.

Migne’s Text hat unrichtig: doctor sanctorum; itinera sanctorum, und
schlieOt ease semper sanctus. Per dominum [Ende).

UISSA PRO ITER AGEXTIBUS (nO. 6 7 8 9).

(no. 6) Adesto domine supplicationibus nostris et viam fa-

muli tui illius in salutis tuae prosperitate dispone, ut inter omnes
viae et vitae buius varietates tuo semper protegatur auxilio. per.

Gelasius, Gallicanum (Mur. 11 903)
j

Pamelius II 441, Menard 212,
Mur. II 198 (267), Ca.ssander 378. Gerbert 287/8 (Note) und 289. Der
Text von no. 6 wird wenig geandert: Cassander stellt um: varietates huius.

Das Gallicanum andert in salute et prosperitate dignare dirigere, was bei
Gerbert 289 geworden i.st zu ‘in salutis dign. prosp. dirigere’; dann lassen
Gelasius und das Gallicanum ‘viae et’ weg und das Gallicanum stellt um
‘aux. prot.’ Gerbert 289 andert stark ‘omnes varietatum casus -secularium
tuo 8. pr. aux.’. Stark gekurzt ist no. 6 bei Mur. II 267 Exaudi nos do-
mine, ut iter famuli tui inter vitae huius pericula tuo semper regratur
auxilio.

(no. 7) ^(iiper) 0{blata). Propitiare, domine, supplicati-

onibus nostris et has oblationes quas tibi oflPerimus pro famulo tuo
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illo benignus assume, nt viam illius et precedente gratia tua di-

rigas et sobsequente comitari digneris, ut de actu atque incolu-

mitate eius secundum misericordiae tuae presidia gaudeamus. per.

Bei Gelasius (als Secreta); Pameliiis II 441
;
Menard 212, Mur. 11198;

bei Gerbert 287. Die spanische Messe (Migne 85, 996) ist wie iiberall .so

auch bier stark geandert. Der Text ist in diesen Quellen wenig gean-

dert. Menard bietet : Propitiare quaesumns domine; oblationes has und co-

mitari. Mur. II 198 ist in den Plural versetzt ‘pro famnlis tnis’ usw.

Gerbert 287 ist stark Yeriindert: banc oblationem qnam .. famnlis tuis N.
b. assume et ut gratia tua praecedente viam illorum dirigas et subsequente

ab Omni adversitate custodias. per.

(no. 8) P(rae) P(afm) yd aeterne dens. Qui properantis

Jacob itinera direxisti quique viae illius curam sollicitudinemque

dignatus es gerere. Qui etiam Tobiae famulo tuo angelum tunm
ducem praeviumque praestitisti : Omnipotentiam tuam, domine,

humiliter imploramus
,

ut profectionem famuli tui illius cum
suis omnibus dirigere eosque in itinere custodire digneris, Qua-
tenus angelorum tuorum praesidio fulti, comitatn quoqne sanctorum

muniti, nullum periculum per spatia terrae aut per iuga montium
angusta vallium vadaque fluminum, venena serpentium vel im-

petum bestiarum incurrant, sed sub tuo nomine ab omnibus malis

defensi ad locum destinatum perveniant et oportuni temporis iti-

nere repetito ad propria revertendo (revertendi Fit) sufPragii tui

mereantur adipisci custodiam. per Christum.

Fii hat in no. 8 wie in no. 12 eine von alien andern Handscbriften

abweichende Fassnng; von no. 8 findet sich nur das Mittelstiick sehr iibn-

lich bei Gerbert 288 oben: Omnip. t. d. h. impl. ut prof, servorum tuorum
c. s. omn. prospere dirigas eosque angelorum sanctorum praesidio tueri non
desinas. Sonst ist no. 8 noch zu fiuden im Gallicauum (Mur. II 904) und
bei Gerbert 288 unten. Der Text von no. 8 ist oft dem Text von no. 12
ahnlich, jedoch in Fu weniger als in den ubrigen Handscbriften. Die Texte
des Gallicanum und der bei Gerbert 288 weicben in no. 8 so stark von
Fu ab, daB ich sie Satz fiir Satz skizzire. Gall, schreibt die Anfangs-

formel aus; dann: Qui properante Jacob sub felicitatis gratia commoda
itinera direxisti cuique tu ipse cursum curam sollicitudinemque ger. dig. es.

Gerbert VD aet. d. qui properanti Jacob sufficiens felicitatis commodum
per it. dir. cuisque per viae cursum curam soli. di. es ger. Gall.: nec

non et Thobiae fa. t. an. t. d. praevium praest., Gerbert nec non et Tobi
f. t. a. t. d. praevium praest. Gall. Quapropter omn. t. d. h. postola-

mus, ut ita prof, famulorum tuorum dirigere eos in itinere et oust, dig,,

Gerbert Quapropter om. t. d. h. imploramus, ut ita pr. famuli tui illius

c. s. om. dir. eumque in it. cu. digneris. Gall quatinus nullum perico-

lum sentiant per spatia terrarum, Gerbert quatenus ang. t. pr. fultus,

com. q. sa. tuorum munitus n. per. p. sp. terrae. Gall aut iuga mon-
tium vel coangusta vallium vadaque fl. ve. ser. v. imp. bestiarum aut

infestorum hominum (fehlt incurrant)
;
Gerbert: aut per i. m. ang;usta
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vallium v. fl. ve. ser. v. imp. bestianim incurrat'). Gall sed .sub tui

nominis defensione ad locum de. perv., Gerb sed s. t. n. ab om. m.

defensu-s ad 1. d. perveniat. Gall et op. te. iteracto repetito ad pr.

habitacula revertendo su. t. mer. ad. custodiam, per Christum dominum

nostrum. Cui merito; Gerbert et opportuni t. iterate repetitu ad

pr. revertendo su. t. mereatur ad. custodiam. Per Christum. Die Ver-

schiedenheiten der 3 Texte sind groB; ieh glaube niebt, daB der Fuldensis

deu einzig riebtigen Urtext bietet.

(no. 9) AD co(mplendtim) Dens infinitae misericordiae et

maiestatis immensae, quem nec spatia locormn nec intervalla (f. 179’’)

tempornm ab his qnos tueris abinngnnt: adesto famulo tno illi in

te nbiqne fidenti et per omnem qnam itnrns est viam dnx ei et

comes esse dignare. Nihil illi (ei Fu) adversitatis noceat, nihil

difficultatis obsistat; cuncta ei salnbria, enneta sint prospera, et

sub ope dexterae tuae quicqnid insto expetierit (petierit Fti) de-

siderio celeri consequatur efFectn. per.

Dies Gebet findet sich bei Gelasius
;
bei Pamelius II 441, Menard 213,

Muratori II 199, Cassander 375; Gerbert 289 Note. Der Text hiingt

zuniichst davon ab, ob das Gebet in den Plural oder in den Singular ver-

setzt ist. Die Meisten baben den Plural, also : famulis tuis (illis), fidenti-

bus, ituri sunt, els, nihil illis, cuncta eis, expetierint und consequantur

;

dagegeu der Fuldensis und Menard baben deu Singular. Die iibrigen Textes-

abweiebungen sind gering. Bei Gelasius sind einige Scbreibfebler: qnam
acturi sunt, ut sub wnd expetierunt

;
bei Cas.sander: confidentibus; bei Pa-

melius : adiungunt
;
bei Menard : disinngunt. Die spanische Messe (Migne

85, 996 und Perotin Sp. 350 Post Sanctius) hat bier den Text niebt so

stark abgeiindert wie sonst. Sie stebt im Plural
;

zu notiren ware etwa :

(nihil difif. obsistat und cuncta e. .salubria) fehlt; dann ut sub.

.\LIA MISSA (no. 10. 11. 12. 13).

(no. 10) Dens, qni sperantibus in te misericordiam tuam
semper impendis et nusquam es servientibns tibi longinquus, con-

cede nobis famulis tuis et nostris omnibus prosperum iter, ut te

protectore et duce per iustitiae calles sine offensione gradiamur. per.

Audi bei Gerbert 289 mit Varianten : concede famidis, et suis o., callem

und gradiantur. Der Text von no. 1 ist fast gleich. Also ist diese Ora-
tion nach no. 1 fur die Composition einer neuen Messe fabrizirt worden.

(no. 11) so (super oblata) Haec hostia quaesumus do-

mine pro nobis famulis tuis et cunctis nobis adherentibus in con-

spectn pietatis tuae assumatur (Fulda f. 179, 4) benigne tuaque
super nos benedictio larga descendat, quatenus prosperum agentes
iter tibi domino serviamus laetiores. per.

1) Das westgothische Gebet ‘Deus indulgentissime pater’ bei Ferotin, Liber
ordinum p. 93, i.st am meisten von no. 8 beeinfluBt; es erwahnt den Tobias und
fahrt fort ‘praesta . . talem viam, ne periculis fluminum aut periculis latronum
aut periculis ferarum forte snbiaceant’.
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(no. 12) vraevxiio. vd aeterne dens, a quo deviare mori,

coram quo ambulare vivere est, qui fideles tuos in tuam viam de-

diicis et miseratione gratissima in veritatem mducis] Qui Abrahae

Isaacb et Jacob in praesentis viae et vite curriculo custos • dux et

comes esse voluisfi, et famulo tuo Tobiae olim angelum tuum Ra-

phabel ducem itineris prebuisii : Tuam igitur immensam mise-

ricordiam humillimis precibus imploramus, ut iter nostrum cum

omnibus ad nos pertinentibus in prosperitate dirigere nosque inter

viae et vitae buius varietates digneris custodire, Quatenus ubi-

cumque discurrerimus nulla discrimina incurramus perturbationum,

sed sub tui nominis tuitione muni(i a cunctis bostibus protegamur

libera(i et profectionis reversionisque nostrae felicitate potbi et

(Fulda fob 180) compotes reddamur iustorum \otorum et de nostro-

rum letemur remissione pecca^orum
;
per. Cbristum.

An die Stelle von no. 25 und 26 der gelasianischen Messe hat Gregor

die Praefatio no. 12 gesetzt (Pameliiis 11 441 und Menard 212). Anderseits

ist in Anlehnung an das GalHcanum (s. zu no. 8) und an no. 12 eine neue

Praefatio no. 8 gemacht worden. Diese ist im Fuldensis in der ersten Messe

als Praefatio in der Gregorianischen Messe eingesetzt and die dort ur-

spriingliclie Praefatio ist als no. 12 in die zweite fuldaer Messe eingesetzt

worden. Sonst fiudet sich no. 12 noch bei Muratori II 352 einzeln aus

dem Codex Ottobon., dann bei Gerbert 289 in der Missa ambrosiana. Der

Text von no. 8 lut vielo Aelmlichkeit mit dem von no. 12, in den andern

Hften noch mehr als im Fuldensis. So ist es begreiHich, dafi die Prae-

fatio bei Gerbert 288 (2. Spalte) den ersten Theil theils mit no. 12, theils

mit no. 8 gemeinsam hat und im zweiteii Theil mit der fuldaer Fassung

von no. 12 stimmt. Im Fuldensis allein ist das gauze Gebet in den

Plural ‘wir’ gesetzt, was allerdiiigs zii no. 10, 11 uud 13 paBt; in alien

andern Ilandschrifteu wird fiir eiiien Andern gebetet. Im Text der Ein-

leitung ist Folgendes zu notiren : coram te Ga (= ambrosianische Messe

bei Gerbert). tua via Sfu Pam, ducis Ga gravissima Pam in ver.

om. ilftt; ind. : deducts Ga vitae et viae Pam. Tobiae olim a. t. R. d.

it. praebuisti hat mit Fu gemeinsam nur Gerb. 288 : Men. hat 4’. an. prae-

vium praeparasti, Ga Mu und Pam haben : T. a. pr. praestitisti
;

vgl. no. 8.

Die TJebergangsformel in Gerbert 288 ist aus no. 8 genommen. Fu allein

hat Tuam igitur, die andera Cuius. Statt misericordiam hat Mu ‘cle-

raentiam’ iter nostrum cum omnibus ad nos pertinentibus hat allein

Fu
;

die audem : iter famuli tui ill. cum suis. Nosque Fu, eumque

die andeni. Der Satz quatenus . . liberati findet sich so nur in Fu und

Gerbert 288
;
die andern haben, zum Theil mit no. 8 sehr ahulich

:
Qua-

tenus angelorum tuorum praesidio fulht.'S, iutercessione quoque sanctorum

(tuorum Ga und Me) munitus, a cunctis adversitatibus tua miseratione de-

fensMS prefect. Ga hat protectionis
;

dann alle; et reversiouis suae f.

potitus et compos reddatur i. v. et de snorum laetetur rem. pecc.

(no. 131 AD CO. Tua nos, doraine, sperantes in te quae

sumpsimus sacramenta custodiant et contra adversos (-sus Fu) tue-

antur incursus. per dominum nostrum.
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Dies Gebet findet sich noch bei Gerbert p. 288 unten: Post Com-
mun. Tua domine . . Per; dann p. 289 oben; Ad Comm. Tuere, domine,

famulos tuos omnesque cum eis in te .sperantes, quae . . contra omnes adver-

sitatum tu. inc. Per. Endlicb bei Mur. II 199 Note.

ITEM ALIA MISSA.

Die Gebete Fulda no. 14 15 16 17 sprechen per ‘wir’; Gerbert p. 289

missa Ambrosiana =; Ga (no 14 16 12 26 und 17) beten fur ‘famulus

tuns ille’
;
Gerbert p. 287/8 (no. 15 7 17 und 3) fur famuli tui N

;
Gerbert

p. 287 unten (no. 15 4 7 17 3) sprechen per ‘wir’.

(no. 14) Adesto domine sopplicationibns nostris et iter nostrum

(iter famuli tui ill. Ga) intemo discretionis moderamine ubique re-

gendo dispone sicque ministerium nostrum quod humanae utilitati

prospicit pio {Ga hatnur; ministerium eius pio) favore prosequere,

quatenus (qu. eum Ga) a tuis praeceptis non patiaris deviare. per

dominum nostrum.

(no. 15) ALIA. Preces nostras, quaesumus domine, clementer

exaudi et inter huius vitae adversitates atqne discrimina nos fa-

mulos tuos ambulantes tua pietate conserva. per. Gerbert p. 287/8

hat discrimina famulos tuos N. amb. t. p. custodi. Per.

(no. 16) Hos famulos, tuos, domine, haec tueantur ubique

gradientes (gradiantes Fu) oblata sacrificia, quae totius mundi in-

terna virtute compescuere naufragta. per. Ga : Super Oblat. Famulum
tuum ill. quaesumus domine, h. t. u. gradientem .

.

(no. 17) AD CO (complendum). Sumpta, domine, celestis

sacramenti mysteria, quaesumus, ad prosperitatem itineris nostri

proficiaw/ et nos ad salutaria cuncta perducan/. per.

Bei Pamelius II 441 steht in der gregorianischen Messe nach no. 9

(ad complendum) mit dem Titel ‘Alia’ no. 17 S. domine c. .s. m. qu. domine,
ut ad pr. it. famuli tui N. proficiant, ut eum ad. s. c. p. Gerbert 289
missa Ambrosiana: Ad commun. S. d, coelestia sacramenta qu. ad pr. it.

famuli tui pr. et eum . . . Gerb. p. 288 : Ad comm . .
.

quaesumus ut

ad pr. it. famulorum tuorum proficiant. Ende.

(no. 18) ORATio FRO KEDEUNTiBUS DE iTiNERE. Omnipoteus sempi-

terne deus nostrorum temporum vitaeque dispositor famulo tuo

(tuo illi Mh und Gerb.) continuae tranquillitatis largire subsidium,

ut quern incolumem propriis laboribus reddidisti tua facias protec-

tione securum. per. Titel und Text sind gleich bei Pamelius II 440,
Muratori II 198 uud bei Cassander, Opera p. 378. Gerbert 290 (Note)
hat den Titel Oratio pro regressis de itinere, dann im Text: ad propria

redire fecisti tua .

.

OBATIOXES IN ADVENTU FEATKUM SUPERVENIENTIUM.

Die beiden Gebete no. 19 und 20 stehen auch bei Gelasius (III no, 74),

doch mit dem Titel Orationes super venientes in domo. Bei Gregor (Pa-

raelius II 441 und Muratori II 198) nur die erste, doch mit dem Titel:
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Oratio in adventn fratram supervenientium
;
anch der Text von no. 19 ist

hier vollig gleich dem Fuldensis.

(no. 19) Dens humilimn visitator, qni nos fraterna dilectione

consolaris, praetende societati nostrae gratiam tuam, nt per eos,

in quibus habitas, (Fn f. 180*’) tnam in nobis sentiamus adventnm.
per. dilectione: dignatione Gelasius falseh tuum in nobis: tuumque
nobis Gd. falseh.

(no. 20) AUA. Dens qui nobis in famnlis tuis praesentiae tuae

signa manifestas, mitte super nos spiritnm caritatis, ut in adventn

fratrum conservorumqne nostrorum gratia nobis tuae largitatis

angeatnr. per dominum nostrum. (Ebenso (xelasins).

MISSA PRO NAVIGAKTIBUS.

no. 21 22 23 24 stehen nnter demselben Titel bei Gerbert 290, dann

bei Gregor (Pamelius II 442 und Mu II 199), wo jedocb no. 23 noch

fehlt. Bei Cassander, Opera p. 379 stehen no. 21 und 31 unter dem Titel:

Pro navigantibus.

(no. 21) Dens qui transtulisti patres nostros per mare ru-

brnm et transvexisti per aquam nimiam laudem tui nominis de-

cantantes, supplices deprecamur, ut in hac navi famnlos tuos re-

pulsis adversitatibus portu semper optabili (obt. Fit) cursuque

tranquillo tuearis. per. Bei Cassander fehlt ‘nostros’, Gregor = Fu-,

aber Gerbert laBt das erste per weg, dann ad laudem t. n. decantandam;

famulis tuis r. adv. portum s. optabilem cursumque tranquillum largiaris. per.

(no. 22) s{uper) 0Bh{ata). Suscipe quaesumus, domine, preces

famnlorum tuorum cum oblationibus hostiarum et tua mysteria

celebrantes ab omnibus defende periculis. per. Gregor und Ger-

bert haben den Titel: Secreta, dann im Text domine quaesumus.

(no. 23) Bvaemtio yd aeterne dens, cuius providentia

cuncta quae per (Fm fol. 180, 4. Sp.) verbum tuum creata sunt

gubernantur. Dedisti enim in mari (mare 6r) viam et inter fluctus

semitam, ostendens quoniam potens es ex omnibus liberare, etiam

si sine rate quis aquas adeat (qnis in aquis sedeat G). Sed ut

non essent vacua sapientiae tuae opera, propter hoc exiguo ligno

credunt homines animas suas (suas salvare G), quia tua domine

gubernavit potentia omnes (gubernat potentia; nam et omnes G),

qui tibi placuerunt ab initio et (et fehlt in G) per tuam sunt

cuncti (c. fehlt in G) sapientiam liberati, qui (quae G) per con-

temptibUe lignum iustum gubernans conservasti (conservavit G)

sine querela. Quaesumus itaque, domine, ut famulos tuos per

hoc navigationis lignum (ipse setzt G zu) custodiat, qui pro sa-

lute mundi pependit in ligno, ut liberatorem ditatoremque (datorem-

que G) suum dignis mereantur praeconiis laudare Christum domi-

num nostrum, per quern (coUaudare; per quern Maiestatem G).
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(no. 24) AD CO (Ad complendum Gregor, Ad Comm. Ger-

bert). Sanctificati divino mysterio maiestatem tuam, domine,

suppliciter deprecamnr et petimus, ut quos donis caelestibas facis

(fa. cael. Gg. iind Gerb.) interesse per lignum sanctae cracis et

a peccatis abstrahas et a pericnlis cunctis miseratus eripias. per.

Beisegebete ans andern alien Qnellen.

Reisegebete ans dem Gelasiannm
;
vgl. oben S. 70.

(no. 25) Infra actionem. Hanc igitur oblationem, domine,

famnli tui iilins, quam tibi offert ob desiderinm animae suae, com-

mendans tibi deo iter sunm, placatus suscipias deprecamnr. cui tu, do-

mine, angelum pacis mittere digneris, angelum tunm sanctum, sicut

misisti famulo tuo Tobiae Raphael angelum
;
qui eum salvum atque

incolumem perducat usque ad loca destinata (et) iterate tempore

opportune omnibusque rite perfectis rednei eum faciat in tua sancta

ecclesia, et laetus tibi (serviat) et nomini tuo gratias referat. Per.

Die oft fehlerhafte Vaticanische Handsebrift (F) laBt ‘et’ und ‘serviat’

weg, welche Worter Gerbert S. 289 bietet. Dieser gibt auBerdem die Les-

arten : ut placatus
;
domine angelum tuum sanctum mittere digneris

;
rite peractis

;

facias in tuam sanctam ecclesiam; gratias agat. Diesque nostros. Ende.

(no. 26) Item infra actionem. Hanc igitur oblationem,

domine, famuli tui illius, quam tibi offert pro salute famuli tui Ulius,

placatus suscipias deprecamnr. pro quo maiestati tuae (supplices)

fundimus preces, ut eum confirmato pacis foedere cum omni gaudio

ad nos quantocius facias remeare. Per. Auch bei Gerbert 288
(Note) und zum Theil 288/9. F laBt ‘supplices’ weg; icb babe es aus

Gerbert (Note) bier eingefiigt, da es in dieser Formel im Gelasianum ofter

stebt
;
dann bat V ; confirmata p. foedera. Gerbert 288/9 hat den Anfaug

bis ‘supplices fuudimns preces’ nachgebildet,

Die Vaticanische Handsebrift des Gelasianum hat ferner mit der Ru-
brik: XXV ITEM ORATIONES AD ITER AGEN'DDM zwei -Gebete (no. 27 und 28).

Dieselben stehen, was Wilson iiberseben bat, auch bei Gerbert 289/290 in

der Note mit den Kubriken ‘Alia’:

(no. 27) Dcus, verae beatitudinis auctor atque largitor, di-

rige nos in earn quam immaculati ambulant viam, ut testimonia

legis tuae piis cordibus exquirentes perseveremus et diligere quod
(quae G.) praecipiunt et desiderare quo ducunt. Per.

(no. 28) Deus, qui sanctorum tuorum dirigis gressus, (amove)

a nobis iniquitatis viam et nostri tua lege miserere, ut non obliti

indicia tua viam mandatornm (tuorum) dilatato corde curramus.

Per. ‘amove’ und ‘tuorum’ feblen in F, stehen aber in Psalm 118,29
und 32 und bei Gerbert.
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(no. 29) Aus der alien, aus Fleury stammenden Handschrift (10. Jahrh.)

in Orleans no. 184 (161) hat Martene, de antiqna ecclesiae disciplina (1706),

eine Sammlung von Geheten herausgegeben, welche Migne seiner Ausgabe

des Alenin beigefiigt hat (101 Sp. 1383—1416). Daselbst (p. 661, Migne

Sp. 1414) ist gedruckt no. 5 mit der Rubrik Item oratio, dann mit der

Rnbrik Oratio pro iter agentibus zuerst no. 4, dann folgt in neuer Zeile:

(no. 29) Omnipotens et misericors dens, tunm super nos

nomen snpplices invocamns, ut tua largiente dementia bene am-

bnlemus in prosperis et nt nomen tunm sit semper in cogitationi-

bus in verbis et in operibus nostris, angeli tui sancti comitentur

nobiscum, archangelorum • patriarcharum • prophetarnm’ apostolo-

rum* martyrum' confessornm et omnium sanctorum tuorum auxi-

lientur (auxilient ed. 1706) nobis orationes. Emitte, domine,

super nos spiritum castitatis' benignitatis et veritatis’ misericor-

diae et largitatis tuaeque perpetuae caritatis • Incis et pacis, qui

nos regat • protegat atqne ab omni malo defendat, nt per vias

planas et rectas cum omni fidueia sine impedimento ad loca de-

siderata possimus pervenire et in nomine tuo sancto cum sanitate

et laetitia ad propria possimus habitacula remeare. Per dominnm

nostrum Jesum.

Menard schiebt in der Gregormesse (no. 6 7 12 9) vor no. 9 eine

Benedictio ein : Dirigat iter etc. Da er dieselbe Benedictio noch 2 Mai

druckt (Sp. 643 und 646) in einer groBen Sammlung von Benedictionen

(s. vor no. 30*) und da auch Pamelius (II p. 514) sie aus einer alten

Kblner handschriftlichen Sammlung von Benedictionen gedruckt hat, so

war dieselbe wohl mit Unrecht in die Gregorianische Messe bei Menard

eingesetzt

:

(no. 30) Benedictio ^rro iter agentibus. Dirigat iter ves-

trum dominus in beneplacito suo vobisque inseparabiliter be-

nignissimus custos mliaerea(. Amen. Ducem vobis archangelnm

Raphaelem «,dhibeai et omnem a vobis incommoditatem contrarie-

tatemque (atqne contrarietatem Pamelius) propitiatus amoveo(.

Amen. Desideriorum vestrorum pia vota clementer impleat, ut

et hie bona consequi et ad aetemam beatitudinem pervenire feli-

citer mereamini. Amen. Quod ipse praestare etc. Diese Be-

nedictionen sind gewohnlich in Eeimprosa geschrieben. Wohl um diese

hier herzustellen, ist der Anfang des obigen Gebetes so umgestellt, wie er

bei Menard Sp. 646 zu lesen ist: Benignissimns custos vobis inseparabiliter

inhaereof et iter vestrum beneplacito suo misericorditer dirigat. Amen.
Menard hat seinem Commentar zu dem Sacramentar des Gregor auch

ein ‘Supplementum benedictionum episcopalium ex codice pervetusto s. Theo-

derici prope Eemos’ hinzugefugt. Delisle, Sacram. p. 285/9, setzt die Hft.

in das XI. Jahrhundert. Darin findet sich Sp. 643 die unter no. 30 mit-

getheilte Benedictio ‘Dirigat iter’. Dann folgt merkwiirdiger Weise das

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 1, 6
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oben (S. 50) erwahnte Gebet der kolner Alkuinhandschrift ‘Prosperum iter’,

freilicb ziemlicb entstellt
;

endlich folgen nocb 2 Benediktionen in Keim-

prosa (no. 30^ und 30*'). Diese haben allerdings keinen besondem Werth

;

denn die erste ist nach No. 1, die zweite nacb No. 7 der Fuldaer Samm-
lung zurecbt gemacbt. Aber sie mogen als Beispiele dieser Fabrikation

von Gebeten bier stehen

;

(no. 30*) Alia Benedictio. Dens, qui diligentibns te omnia

cooperaris in bontm et a servientibus tibi nulla es regione

longinquMS : effunde super banc familia»t tnae benedictionis gratiam,

et dirige famulum tuum N. in tna voluntate pergentem. Amen.

Praesta ergo, domine, nt haec plebs te semper mereatur habere

protectorm et praefatus famulus tuus in hac vita positus itine-

ribus comiiem. Amen. Ut tarn praedicta plebs quam qui hoc

iter carpunt tuo nterque auxUio praevenii, per iustitiae semitas

gradiantur sine offensione delicti. Amen. Quod ipse praestare etc.

(no. 30*') Alia Benedictio. Benedicat vos dominus munere

suae divin«Ya^is, ut progrediamini prospere ad actus firmissimae

sacavitatis. Amen. Iter vestrum inspicia^, subsequens praeceda^,

gressus diriga^ et ad iustae dispensationis loca sine offensione per-

duca^. Amen. Quatenus eius gloriam in secuU huius itinere

fideliter venerewjmi et ad paradisi patriam redenntes in choris an-

gelicis sine fine laetmiwi. Amen. Quod ipse praestare etc.

Aus Gerbert’s Sammlung von Eeisegebeten (s. oben S. 70) will ich

die S. 290 gedruckten, auf Schiffabrt oder FluBubergang beziiglichen Gebete

hersetzen (no. 31 32 33); no. 31 bringt auch Cassander S. 375:

(no. 31) Oratio in nave. Propitiare, domine, suppHca-

tionibus nostris et mitte angelum tuum de summitate coelorum

tuorum, qui liberet navem istam cum omnibus navigantibus in ea.

Perdue earn ad loca destinata, ut transactis omnibus negotiis ite-

rato tempore ad propria revocare digneris cum omni gaudio et

effectu. per dominum. Der Anfang ist aus no. 4 genominen. Cas-

sander hat: s. angelum; istam et omnes navigantes; iterate earn; digneris.

Per. Elide.

(no. 32) Alia oratio transeuntium flumina. Domine dens,

qui in mysterio aquarum salutis tuae nobis sacramenta sanxisti:

exaudi orationem nostram et iube praesentium sedatos esse fluctus

aquarum, ut profundo nobis in tuo nomine subiecto tua dextera

gnbernante litus incolumes attingamus. Per.

(no. 33). Alia. Dens, cuius dextera beatum Petrum ambu-

lantem in fluctibus ne mergeretur erexit et coapostolum eius Paulum

tertio naufragantem de profundo pelagi liberavit: exaudi nos pro-

pitius et concede, ut amborum meritis huius profundi pericula te

adiuvante salubriter evadamus. Per dominum.
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Das Sacramentarium Gallicanum (Muratori II 903) hat eine Missa

pro iter agentibns. Naeh no. 6 3 1 und vor no. 8 steht hier

:

(no. 34) Ad Pacem. Suscipe, domine, propicius orationem

nostram pro famolo tuo ill., qui in longa terrarnm spatia detinetnr,

pro quo maiestati tnae snpplices fnndimus preces, nt dirigas ei

angelum pietatis tnae, qui eum ad domicilinm snum salvnm et in-

columen repraesentet. Vgl. in no. 25: angelum pads mittere digneris

qui eum salvum atque incolumem perducat.

Die alte spanische Liturgie hat ziemlich Vieles : de iter-

antibns (via), super eum qni in itinere progreditur; ordo iter agentis.

Siehe Migne 85 Sp. 994/997
;
dann Ferotin, Liber ordinum . . du

cinqnieme an onzieme siecle, 1904 Sp. 93 und 345—351 aus Hand-

schriften des 11. Jahrhunderts. Die grofie Messe bei Ferotin

Sp. 348—350 deckt sich, beginnend mit der Missa, mit Migne 85

Sp. 995/7. Bei dem Alter dieser Liturgie hofft man Wichtiges zu

finden. Doch ich fiirchte, diese westgothiscben Stucke sind werth-

los. Die Oratio, mit welcher die groBe Messe bei F4rotin Sp. 347

beginnt, ist zusammengeflickt aus den gewohnlichen Sacramenta-

rien. Der Anfang ‘Deus qui diligentibus’ his ‘voluntate tua’ ist

wortlich aus der verbreiteten Formel no. 1 genommen. Der fol-

gende groBere Theil ‘quatenus angelorum tuorum praesidio fultus’

bis ‘remissione peccatorum’ ist genommen aus der gewohnlichen

Fassung von no. 12, welche ich im Commentar abgedruckt habe;

nur ist statt ‘defensus’ interpolirt ‘salvetur; ut’. Dann ist der

Text abscheulich verschrieben
;
denn statt felicitate ‘potius et cor-

pus’, ‘istorum’ und ‘reddetur’ ist einzusetzen ‘potitus et compos’,

‘iustorum’ und ‘laetetur’.

Gilt der Satz ‘ex ungue leonem’, so sind die Aussichten schlecht.

Bei Ferotin Sp. 93 ist die Benedictio ‘Exaudi domine’ aus no. 3

gekiirzt und der SchluB verballhornt, vielleicht mit Beniitzung des

Sacramentarium Gallicanum. Das Gebet Post Nomina bei Fe-

rotin Sp. 349 ‘Deduc domine’ ist ganzlich verschieden von dem bei

Migne Sp. 996 ‘Propiciare supplicationibus’. Da nun der Migne-

sche Text eine, allerdings plumpe, Umarbeitung der verbreiteten

no. 7 ist, so ist klar, daB der Mignesche Text hier alter und ur-

spriinglicher ist als der Text der Handschriften aus Silos, die Fe-

rotin beniitzt hat. Das Gebet Post Sanctus: Vere sanctus, vere

benedictus es, domine, deus noster, qui nec per spatia . . tueris

discedis: adesto ist aus no. 9 heriiber genommen; der Wortlaut

Ferotin’s ist hier echter als der Migne’s.

Nach all diesem ist zu schliefien, dafi diejenigen spanischen

Eeisegebete, welche in den auBerspanischen Sacrament arien sich

6 *
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nicht finden, kein sehr altes Gut erhalten haben, sondern ziemlich

spat, im 9. oder 10. Jahrhnndert, gemacht sind.

Die bisher mitgetheilten Gebete reden Gott mit ‘Du’ an:

‘schiitze mich (nns)’ oder ‘schiitze diesen (diese)’. Ganz anders ist,

wie oben S. 58 gesagt, die Anrede im Gedickt des Gildas. Er
spricht zu den Menschen: ‘die gottliche Dreieinigkeit, besonders

Christus, soli mich (uns) auf der Reise schiitzen’. Diese Anrede-

form ist beim Gottesdienst nnr in besondern Fallen am Platze,

z. B. Tauflingen oder Bnfitlmenden gegeniiber; dann mitunter bei

Benedictionen. Das zeigt sich auch bier. Die prosaische Verar-

beitnng des Gildas-Gedichtes, das oben S. 50 gedrnckte Gebet der

kolner Alcuinhandschrift, spricht noch ahnlich wie Gildas zu den

Reisegenossen und von Gott in der 3. Person: ‘Prospernm iter

faciat nobis dens . . Protegat nos auxilium domini, ut nil nobis

praevaleat scandalum inimici’ . .. Dagegen in der S. 81/82 erwahnten

groBen Benedictionensammlnng bei Menard Sp. 643 ist die Anrede

geandert: ‘Prospernm i. f. vobis dens protegatqne vos a. d., ut

nihil vobis pr. sc. inimici’ usw. Ebenso gerichtet sind daselbst die

beiden Benedictionen (no. 30) ‘Dirigat iter vestrum dominus in be-

neplacito suo vobisqne . dann (no. 30*’) ‘Benedicat vos dominus

mnnere suae divinitatis . .’. Dies sind also Ausnahmen, wenn auch

begreifliche. Die Regel gait, daB Gott mit ‘Du’ angesprochen

wurde, vor Allem natiirlich in den MeBgebeten.

A n h a n g I (zu 8. 68).

Es handelt sich hier um die Gebete am Karsamstag
nach der Kerzenweihe. Zunachst kommt in Betracht das sogenannte

Gelasianum gedruckt von Muratori, Liturgia Romana vetus

Venet. 1748, I 493—764, und von Wilson, Oxford 1894. Wilson

hat nicht nur die alteste, aber oft verderbte Handschrift des Va-

tican (Regin. 316 = V) beniitzt, sondem auch die Rheinauer no. 30

in Zurich und die St. Galler (no. 348) = B und S. Bei dieser

von Wilson S. 82 und 334 gedruckten Gebetsreihe kommt auch

noch in Betracht der gute Text bei Muratori II 147 und der mit

Vorsicht zu beniitzende bei Gerbert,
Monumenta veteris liturgiae

Alemannicae 1777, 184. Da ergibt sich folgende Reihe: 1: Deus

qui mirabiliter. 2; Deus incommutabilis. 3: D. fidelium.
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4 : D. emus. o : Omnipotens sempiterne deus (= Osd) multiplica.

6 : D. qui ecclesiae. 7 : D. qui nos ad celebrandmn. 8 : D. qui

in omnibus. 9 : Osd qui in omnium. 10 ; D. qui diversitatem.

11 : D. celsitudo. 12 : Osd spes unica. 13 : Osd respice pro-

pitius. In der Hft. V fehlen no. 1 und 6, no. 9 ist zwischen no. 2

und 3 gesteUt.

Ganz anders steht es mit der Gebets-Reihe in dem Sacramen-

tarium Gregorianum. Sie findet sich gedruckt bei Pamelius,

Rituale S. Patrum, 1675, II 265 und bei Muratori II 62
;
bei Menard

(Benedictiner Ausgabe der Werke Gregor’s HI 1705) Sp. 70 sind

einige anderen Gebete dazwischen geschoben. Diese Gregor-

Reibe enthalt nur 6 Gebete : 1: Deus qui mirabiliter; 2 : D. cuius;

3: D. qui nos ad celebrandum
;
4: D. qui ecclesiam; 5 (= x): Con-

cede quaesumus omnipotens deus, ut qui festa paschalia agimus,

caelestibus desideriis accensi fontem vitae sitiamus. per (auch bei

Gerbert S. 84 in der Note gedruckt). 6 Osd respice propitius.

Diese Gregorreihe ist also = no. 1. 4. 7. 6. (x). 13 der Reihe

des Gelasianum’s.

Der T e X t der beiden Reihen ist selten verschieden. Der T i t e 1

lautet im Gelasianum: Orationes persingulaslectiones in sab-

bato sancto {Gerbert Or. in sabbato s. Pasebae per singulas lectio-

nes); dagegen bei Pamelius und Mur. II 61 : Orationes quae dicun-

tur in sabbato sancto ad lectiones (q. d. ad lectiones in ecclesia

Mur.). Dann hat in no. 7 das Gelasianum: paginis imbuisti und

misericordias tuas, dagegen das Gregorianum: paginis instruis und

misericordiam tuam. In no. 13 hat das Gelasianum: aquaruin ex-

pectat (expetit), das Gregorianum : aquarnm tuarum expetit. Eine

tiefgreifende Verschiedenheit, eine andere Redaction, liegt vor in

den beiden Eassimgen von no. 4.

Gelasianum : Deus, cuius antiqua miracula etiam nostris sae-

culis coruscare sentimus, dum, quod uni populo a persecutione

Aegyptia liberando dexterae tuae potentia contulisti, id in salutem

gentium per aquam regenerationis operaris, praesta, ut et in

Abrahae filios et in Israeliticam dignitatem totius mundi transeat

plenitude. So VRS, Mur. II 148.

Das hat Gregor gekiirzt und geandert zu: Deus, cuius an-

tiqua miracula in praesenti quoque saeculo coruscare sentimus,

praesta — quaesumus —
,
ut sicut priorem populum ab Aegyptiis

liberasti, hoc ad salutem gentium per aquas baptismatis opereris.

per. So Pamelius, Mur. II 62, Menard und Gerbert I 83, der

also hier dem Gregorianum folgt.

Das Alles zeigt, dafi Gregor eine ihm vorliegende Sammlung,
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die 13 Nummern des Gelasianum’s, excerpirt und nur das kleine

5. Gebet (x) zugesetzt hat. Bei dem Excerpiren hat er von 13 Ge-

beten 8 weggelassen, hat die 5 gewahlten fast in derselben Reihen-

folge und in demselben Wortlaut gelassen. Er hat im Text nur

selten geandert, anfier der starken Kurznng in no. 4.

Wie steht es nun mit der EuldaerEassnng? In der Got-

tinger Hft. steht sie anf Bl. 63
;
aber sie findet sich nach Ebner (Iter

Italicum 1896 S. 209) anch in der aus Fulda stammenden Hft. in

Rom, Yaticana no. 3548. Das Wesen dieser Fuldaer Reihe kann

man schon ans dem Titel bestimmen: oeationks quae dicuntue per

siNGULAS lectioxes IN sabbato sancto : ‘per singulas lectiones’ ist dem
Gelasianum eigen, ‘quae dicuntur’ ist dem Gregorianum eigen.

Also sind hier die beiden Sacramentarien vermischt. Diese Mi-

schung geht aber nicht in die Worte des Textes hinein; nein, zu-

erst kommen unter der Uberschrift secundum gregoeium die 6 Xum-
mern der Gregorreihe, wie sie oben nach Pamelius, Menard und

Muratori II 62 besehrieben worden sind. Dann, unter der Uber-

schrift: ALIAS orationes gelasianae folgen 7 Orationen des Gelasia-

num’s : no. 3 5 8 9 10 11 12.

Klar also ist: Der Znsammensteller der Fuldaer Reihe hat hier

die beiden Sacramentarien beniitzt. Zuerst hat er das Gregorianum

genau copirt; dann hat er das Gelasianum nachgesehen und hat

die Orationen, welche er im Gregorianum nicht sah, der Reihe

nach aus dem Gelasianum abgescbrieben. Dabei kamen neben-

sachliche Dinge vor. Das Gebet no. 2 Deus incommutabilis virtus

des Gelasianum’s hat der Fuldaer Gelehrte entweder in seiner Ab-
schrift des Gelasianum’s nicht gehabt oder iibersehen; es fehlt in

der Fuldaer Hft. Von zwei Gebeten (no. 8 und 10) meinte er,

da6 sie an anderen Stellen vorkamen. Er schrieb also hier bei

no. 8: Deus qui in omnibus ecclesiae tuae: Haec in palmis. Wirk-
lich fol. 63 Ende steht: oratio in choro. Deus qui in omnibus

bis digni efficiantur fruge fqcunda’ per (so = Mur. II 149); im
- Text ist noch zu notiren ‘tribue quaesumus’ = Mur. II, 149, wah-

rend ‘quaesumus’ sonst fehlt.

Sodann steht statt no. 10: Deus qui diversitatem. Haec postea

in pascha. Das ist ein boser Irrthum. Freilich steht fol. 68,

2. Spalte: feria -v- static ad apostolos. Deus qui diversitatem

gentium in confessione tui nominis adunasti- da ut renatis fonte

baptismatis una sit fides mentium et pietas actionum. per. Allein

dies ist ein anderes Gebet: wie es sich fiir diesen minderen Tag
schickte, eine verkiirzende Umarbeitung jenes Karsarastagsgebetes

;

diese Umarbeitung ist nicht nur in den Hften R und S des Ge-
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lasianum’s bei diesem Freitag zu finden (Wilson S. 337), sondern

sie steht bei diesem Tag auch im Gregorianum (Mur. II 72, Me-
nard 78). In dieser verkdrzten Passung ist statt ‘nnum esse fe-

cisti’, was V am Karsamstag bietet, gesetzt ‘adunasti’
;
das scheint

in den Hften E und S in die Karsamstagslitnrgie eingedrungen zu
sein und die von Wilson notirten Varianten (adunasti, effecisti,

unum esse effecisti) hervorgerufen zu haben.

So wird das Wesen der Fuldaer Bearbeitung beleuchtet. Aus
dem ihm vorliegenden Sacramentar, das wohl Gelasianum hieB,

hat Gregor fiir die Gebete am Karsamstag 5 ausgelesen und, wohl
aus einer andern Quelle, ein weiteres beigefiigt. Der Fuldaer

Gelehrte schreibt zunachst das Gregorianum ab, coUationirt dann
das Sacramentar, das er ‘Gelasii’ nennt, und will all die Gebete
des Gelasiannm’s, welche Gregor weggelassen hatte, wieder als

Orationes Gelasianae nachtragen. Dabei iibersieht er das Gebet
no. 2 und verwechselt no. 10 mit dem Auszug, der beim nachsten

Freitag steht.

Anhang II.

Deprecatio papae Gelasii.

Schon oft ist gesagt, daB die altesten Christen wahrscheinlich

taglich fiir die ganze Kirche gebetet haben; vgl. z. B. Ferd. Probst,

die abendlandische Messe vom 5. bis 8. Jahrhundert (1896 S. 21 47
66 116—126 233 246 283). Dabei werden hauptsachlich behandelt

:

das Gebet, welches nach dem Sacramentar des Gregor noch heute
am Karfreitag gebetet wird, die sogenannten orationes solemnes,

welche friiher auch am Mittwoch vor Ostern gebetet warden; dann
jene Fiirbitten-Reihen, welche am 1. und 2. (oder am 2. und 3.)

Sonntag der Fastenzeit gebetet warden und in Mailand wahrschein-

lich noch jetzt gebetet werden; endlich jene, welche in der alten

gallischen und spanischen (mozarabischen) Kirche am Abend vor

Ostern in Verbindung mit der Kerzenweihe gebetet worden sind.

So gut wie unbeachtet ist ein Gebet dieses Inhaltes, welches

die Pariser Handschrift 1163 (9. Jh., Bl. 48'’ und 49*) enthalt, aus

welcher ich das Gedicht des Gildas ans Licht gebracht habe. Die

ganze Sammlung ist von Quercetanus unter den Schriften des

Alcuin als Officia per ferias gedruckt worden (Froben II 53, Bligne

101 Sp. 510).
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Der Sammlung fehlt die erste Blatterlage tmd damit Anfajig

und Titel. Da6 Alenin diese Sammlung veranstaltet hat, ist mir

wenig wahrscheinlich, da darin ein Grebet seinen Namen tragt:

Migne Sp. 526 ist ‘Explicit confessio peccatorum para Alcuini’ von

der ersten Hand in rothen Uncialen geschrieben *).

Der Ansdrack ‘per ferias’ ist richtig; denn mit rothen Unci-

alen findet sich notirt: fer. ii: Migne 524; fee. m: 537; fee. im:

546 (und 550A vor oratio pro familiaribus)
;

fee. v : 553
;
fee. yi :

562 und 567 (vor Cyprian
;
bei Hartel III 146/151 nicht beniitzt)

;

SABBATO : 580 tmd 585. Dagegen, welcherlei ‘Officia’ diese Samm-
lung von Psalmen, von grofieren und kleineren Gebeten (oft unter

den Namen der beriihmtesten Kirchenschriftsteller) und von einigen

Gedichten beriihmter Kirchendichter darsteUen soil, kann ich nicht

einsehen. Jedenfalls aber zeigt schon das Gedicht des Gildas, da6

wir in dieser Sammlung auch rare Stucke erwarten diirfen.

Eingehendes Stadium scheinen mir die ziemlich vielen Hturgi-

schen Gebete zu verdienen. Z. B. Sp. 591 Nomina Apostolorum,

martyrum et confessorum atque virginum ex libro quern b. Hiero-

nymus de eorum per anni circulum natalicLis conscripsit, collecta,

quae sicut a sanctis patribus est traditum in cotidianis . . sunt le-

genda. Nach der grofien Reihe von oft abenteuerlichen Namens-
formen, deren Urwuchsigkeit in dem Drucke oft geglattet ist, folgt

ein Gebet mit dem Titel: Oratio quam beati patres post recitata

sanctorum nomina in cotidianis orationibus cantare solebant. So

schreibt doch nur ein gelehrter, also beachtenswerther Sammler.

Aber diese oft fehlerhafte Abschrift ist nicht lange nach 800 in

St, Denis geschrieben.

Ich will hier — als Phdologe — nur das Stiick besprechen,

das auf Bl. dS** beginnt und das aus dieser Hft. gedruckt ist bei

Froben II 89, Migne 101 Sp. 560. Der Titel ist mit rothen Un-
cialbuchstaben geschrieben: incipit depeecatio quam papa qelasius

PEo cxivERSALi ECCLEsrA coNSTiTuiT CANENDAM ESSE. Der Titel deutet

an, da6 der Gebrauch dieser Fiirbitte durch einen besonderen Er-

la6 (Constitutio) des Pabstes angeordnet worden sei. Die Aus-

drucksweise des ganzen Stuckes ist die gehobene, aber noch nicht

schwiilstige Gesetzessprache jener Zeit. Wenn z. B. in den andem
Quellen gebetet wird pro imperatore oder rege etexercitu,so ent-

spricht der Ausdruck des Gelasius ‘pro religiosis principibus omnique

0 Sp. 546C ist ‘Alcuini’ vom Herausgeber zugesetzt. Ein Leser der Hft.

hatte gesehen, daB dies Gebet ahnUch in Alcuin’s Buch de psalmorum usu

(Sp. 497 C) vorkommt. Das beweist aber nicht, daB es von Alcuin verfafit ist.

Anonym kommt es noch vor: in unsem Officia 537 C und in anderer Fassung 1408/9.
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militia eorum, qoi iudicima et iustitiam diligunt’, ganz der friiheren

Zeit, wo militia noch die holiere Staatsbeamtenschaft (atriusque

cinguli) bezeichnete. Wenn Gelasius diejenigen, welche ihr Leben

der Keuschheit und dem Gebete weihen, in no. 4 bezeichnet als

die, qui se mente et corpore propter caelorum regna castificant et

spiritalinm labore desadant, wie angenehm sticht das ab von dem

halb barbarischen, bombastischen Missale Gothicum, das sie nennt

virgines sacras et spadones voluntaries id est pretiosas ecclesiae

margaritas

!

Diesen Gelasiustext hat, so viel ich sehe, nur Jos. Maria Tho-

masins beachtet; er ist abgedruckt im II. Band seiner Opera 1747

p. 571 zusammen mit 4 andem derartigen Furbitten, von denen 2

aus der Mailander Liturgie genommen sind, 2 andere aber von

Thomasius in einer Handschrift der Bibliotheca Angelica in Rom
entdeckt waren. Von diesen letzteren ist die groBere besonders

wichtig; denn sie enthalt viele Stiicke des Gelasiustextes, aber

mit beachtenswerthen Varianten (Angelicus a).

Nach meiner Ansicht besteht kern Grand, weshalb diese De-

precatio nicht wirklich vom Pabst Gelasius pnbHcirt worden sei;

anderseits scheint sie mir von den verschiedenen Reihen von Fur-

bitten eine der wichtigsten zu sein. Deshalb lasse ich sie hier mit

Beniitzung der Handschrift abdrucken; ich habe sie eingetheilt in

die Einleitung (no. a und b), die Furbitten (no. 1—14) und den

SchluB (no. c d e f g). Die ubrigen Reihen von Furbitten, welche

ich hier vergleichen will, sind folgende : Zunachst diePro-Reihen:

Stowe-Missal, nach dem Abdruck bei Probst, Messe 1896 S. 47.

Angelicus a und b, von Thomasius gefunden in einer Hft. des

Gregorianischen Antiphonars saec. XI in der Bibliotheca Angelica

in Rom (wohl in Narducci’s Catalog no. 123 (B. 3. 18) nach Bl. 167);

nach dem Abdruck in Thomasius -Vezzosi Opera V 242 ‘Dominica

secunda in Quadragesima’
;
auBerdem gedruckt in Thomasii Opera

II 570. Etliche Bitten sind Mailand a ahnlich, die meisten sind

mit Anderungen aus Gelasius genommen, aber aus einer guten Ab-

schrift desselben. Angelicus b von Thomasius aus derselben Hft.

veroffentlicht (Opera II 570) und mit der Uberschrift ‘Dominica

prima in quadragesima’ (Opera V 241): ein Auszug, der fast ganz

mit Mailand b stimmt.

Mailand a und b fiir den 1. und 2. (oder 2. und 3.) Sonntag

der Fastenzeit, abgedruckt in Thomasius Opera II 572 (auch bei

Martene, de antiqua ecclesiae disciplina 1706 S. 176 und 180; auch

bei Gerbert, Monumenta veteris liturgiae Alemannicae I 44 und 49,

wo jedoch die Fiirbitte fiir den Rex und fiir den Dux noch fehlt).
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J. M. Thomasius hat auch in den Opera VII 304 die Preces gene-

rales secundum ritum ecclesiae Mediolanensis (= Mailand a) ge-

druckt mit einigen merkwiirdigen Varianten. In der Einleitung

‘deprecamur’ (= Gielasins) statt ‘precamnr te’. In der Fiirsten-

Fiirbitte ‘Imperatore nostro’; dann ‘Pro famulo tuo N. rege nostro

{nicMs von dux, wie bei Martene) et omni exercitu eius et omnibus
qui in snblimitate sunt, precamnr te (vgl. zur 5. Bitte des

Gelasius). Domine miserere. Neue Bitte : Pro pace ecclesiarum,

vocatione haereticorum Judaeorum et gentium et quiete

populorum precamur te, vgl. S. 94 und die Noten zur 10. Bitte des

Gelasius. Im Schlusse feblt der Satz ‘Dicamus omnes : Domine mise-

rere’. Otfenbar sind die altesten Pro-Reiben und die mailander Liturgie

nahe verwandt ! Angelicas b und Mailand a und b stammen aus

einer Quelle
;
Mailand a ist noch reicbhaltig, Angelicas b und Mai-

land b sind fast identische Ausziige.

Wien lat. 1888 fob 110“ (friiher 685; bei Denis 830, Tom. Ill

p. 3023; 10. Jahrh., wohl aus Mainz). Die betrelFende Litanei ist

gedruckt bei Gerbert Monumenta II S. 89.

Alle diese Reiben beginnen die einzelnen Bitten mit Pro
;
ich

nenne sie deshalb die Pro-Reiben. Alle Reiben haben eine Ein-

leitung, die oft beginnt mit ‘Dicamus omnes’
;

jede Bitte beginnt

mit Pro und schliefit meistens mit Wortern wie deprecamur oder

deprecemur; auf jede Bitte respondirt die Gemeinde meist mit

‘Domine miserere’. Jede dieser Gebetsreihen hat einen liturgischen

Schlu6.

Einzeln stebt die Fassung der Fiirbitteu, welche das Sacra-

mentar Gregors des GroBen fiir den Karfreitag angeordnet hat, die

sogenannten Orationes solemnes (z. B. Muratori, Liturgia Romana
vetus 1748 II 57). Diese Fassung stebt auch in der Hft. des so-

genannten Sacramentarium Gelasianum 1 41 (Muratori I 559, in

Wilson’s Ausgabe 1894 p. 75) ;
doch nach der gewohnlicben Ansicht

ist dies Stiick nachtraglich aus dem Gregorianischen Sacramentar

heriibergeschrieben. Merkwiirdig ist die Form; es sind Gebets-

paare. Zuerst richtet der Priester ein Gebet an das Volk, das

fast immer mit ‘Oremus pro’ beginnt und den BetrelF der Bitte

sachlich genau angibt; dann fordert der Diacon auf ‘Flectamus

genua’. Jetzt richtet der Priester im Namen der Gemeinde ein

Gebet an Gott, das mit ‘Omnipotens sempiterne dens’ beginnt und

in gebobener Sprache den BetrelF allgemeiner bezeichnet. Der
Priester betet ‘Per dominum’ etc. und der Diacon ruft ‘Levate’.

Vgl. auch Gerbert Mon. II 204 und 198.

Eine dritte Gruppe bilden die gallischen und spanischen



Gildae oratio rythmica (deprecatio papae Gelasii)., 91

(mozarabischen) Reihen der Fiirbitteii, Sie sind am einfach.-

sten zu beniitzen bei Muratori, Liturgia Romana vetus II 1748.

Mur. II 585—589 im sogenannten Missale G-othicum. Titel

:

Orationes paschales duodecim. Gebetspaare; ohne ‘flectamus’, aber

mit Uberschriften, z. B. ‘pro sacerdotibus’, welche den Betreff

melden and wahrscheinlich mit dem liturgischen Vortrag zusammen-

hangen.

Mur. II 736—738, im sogenannten Missale Gallicum vetus.

Titel : Orationes in vigilia paschae. Gebetspaare mit den bezeich-

neten Uberschriften. S. 724/26 ist zn Karfreitag die Gebets-

reihe des Gregor copirt, ohne ‘flectamus genua’ und ohne ‘levate’.

Mur. II 843—845, im sogenannten Sacramentarium Galli-

canum. Titel: Orationes in ^flgiliis paschae. Nnr je ein Gebet (die

Aufforderung der Gemeinde)
;
allein das ist keine alte Tradition, son-

dem willkiirliche Abanderung. Denn der Text dieser Bitten ist

oft dem von Sp. 585/9 ahnlich, und die IJberschriften und die

Reihenfolge der Bitten sind dieselben wie S. 585/9.

Mix turn. Im Missale mixtum sec. regulamB. Isidori, das nach

der Ausgabe des Lesleus im 85. Band der PatrologieMigne’s gedruckt

ist, sind diese Fiirbitten in die Liturgie des Abends vor Ostern einge-

schoben (Lesleus S. 179—190 = Migne 448—470). Auch hier steht nur

4ine Oratio, die an Gott gerichtete. Allein die Einrichtung ist

ganz verstandig. Zuerst wird mit der Rubrik ‘Dicat diaconus’

verkiindet, wolur gebetet werden soli, stets mit ‘Pro’; z. B. Pro

sacerdotibus ac ministris
;
das ist also geniigender Ersatz fiir das

erste gregorianische Gebet. Dann folgt, wie bei Gregor ‘Flecta-

mus genua’ und ‘Levate’. Das ‘Levate’ ist gewiB, wie bei Gregor,

nach der folgenden Oration, die an Gott gerichtet ist, zusprechen;

nur der Kiirze halber ist es bei dem ersten Ruf des Diacon’s notirt.

Ordines. Als 5. Band der Monumenta ecclesiae liturgica

(von Cabrol und Leclercq) hat Mar. Ferotin 1904 veroffentlicht

:

Le Liber ordinum, en usage dans I’eglise Wisigothique et Mozarabe

d’Espagne du 5. au 11. siecle. Pag. 217—223 gibt er die Fur-

bitten nach Hften des 11. Jahrhunderts. Doch hatte diese schon

J. M. Thomasius aus einer Veroneser Hft. gedruckt; vgl. (Tho-

masii Opera ed. Bianchini I =) Liturgia antiqua Hispanica Go-

thica Isidoriana etc. Rom 1746 II p. 100/102; dazu Bd. I p. CCXLI
die Noten Bianchini’s, der auch Mur. II 585 und 843 abdrnckt.

Die Einrichtung nahert sich wieder mehr der Einrichtung des

Gregor. Zuerst die Oratio des Priesters an die Gemeinde, z. B.

Deum pro sacris virginibus et continentibus deprecemur; dann ver-

kiindet, uberflussiger Weise, der Diacon noch einmal den BetrelF,
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immer mit Pro beginnend, z. B. Pro virginibus et continentibus

precemur dominum; endlicb spricht der Priester das an Gott ge-

ricbtete Bittgebet. Die erste Bitte ‘Pro solemnitate pascali
precemur dominum’ zeigt, dafi auch bier am Abend vor Ostern ge-

betet wird.

AUe Gebetsreiben dieser 3. Gruppe warden also am Abend
vor Ostern gebetet; sie besteben eigentlicb alle aus Gebetspaaren

wie die Gregor’s, aber es treten binzn nocb Titel oder besondere

Aufrufe des Diacons, die alle mit Pro beginnen und nocb einmal

den Betrelf der Gebete melden.

Icb babe den Text des Gelasius mit den geuannten Passungen
verglichen. Das Ergebnis ist in Kiirze folgendes: Die al-

testen Fiirbitten batten ganz das Wesen der Pro-Eeiben. Aber es

gab viele und verscbiedene Fassungen. Kurz vor 500 sucbte Ge-

lasius Ordnung zu scbatfen; seine Fassung ist so zu sagen der

beste Reprasentant der Pro-Reiben. Von den erbaltenen Fassungen
sind 4 auf Sonntage der Fastenzeit gesetzt (mailander Art?).

Hundert Jahre nacb Gelasius bat Gregor d. Gr. in seinem Sacra-

mentar stark geneuert. Er bat viele der fruberen Bitten wegge-
lassen. Vor Allem bat er die Form geandert: fur jede Bitte bat
er ein Paar von Gebeten eingefuhrt und den Wortlaut der Gebete
bat er rbetoriscb ausgescbmiickt

;
aus den bloBen Rubriken der

alten Fiirbitten, auch des Gelasius, hat er wirklicbe Gebete ge-

macht. Diese neue Gebets-Reihe hat er in die Liturgie des Kar-
freitags eingesetzt. Der, welcber das TJrbild der gallischen und
spaniscben (mozarabischen) Rituale geschaiFen hat, hat Fassungen
der Pro-Reiben mit der Fassung Gregors gemischt. Aus Gregor
hat er die Form der Gebetpaare genommen, aus den Pro-Reiben
die Titel und damit oft den Gegenstand der Fiirbitten. Die Pro-
Reiben, Gelasius und Gregor wollen ‘pro universali ecclesia’ beten

:

aber in den gallischen und .spaniscben Ritualen ist diese Haupt-
sache ganz bescbattet. Die Reihe wird jetzt erofFiiet durch das
Gebet ‘pro solemnitate paschali’.

Bei der Priifung im Einzelnen muB man den Schaffens-

drang der Leute des 5.—9. Jabrhnnderts beachten. Wenn zwei
Fassungen eines Gebetes im Ausdruck verschieden sind, so ist bier

1) Nicht selten tinden sich kurzere Zusammenfassungen. Der von Probst,
Messe S. 50/51, zum Stowe-Missal citirte Text stimmt wortlich iiberein mit dem
iriscben Bruchstuck des 9. Jhdts in Karlsruhe, das Holder, die Reichenauer Hften
II 377, und Bannister, Journal of theological Studies V (190.3) p. 61, gedruckt
haben. Dann s. unsere Pariser Sammlung Migne 101 Sp. 556 (Isidori) = Sp. 1387
(vgl. Sp. 484/5 und 487 A/B); Mone’s VII. missa, etc.
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damit durchaus nicht bewiesen, dad der Verfasser der zweiten

Fassung aicht die erste vor Augen gehabt hat; die Leute haben

mit Freude nicbt ntir neue Ausdriicke sondern auch neue Gedanken

herein gebracbt. Den besten Beweis liefert Gregor selbst. Die

Reibenfolge seiner Fiirbitten stimmt durchaus mit Gelasins, die

Fassung des Wortlantes stimmt nicht mit Gelasins
;
aber auch seine

Nachfolger, die gallischen nnd spanischen Ritnale, stimmen nicht

mit Gregor. Ja, diese eng verwandten Ritnale selbst gehen in den

einzelnen Ausdriicken tmd Gedanken meistens weit anseinander.

Selbst Mur. II 843/6 stimmt mit seiner offenbaren Vorlage S. 585/9

sehr oft wenig iiberein.

(Die Deprecatio des Gelasins) Da die Fiirbitten der al-

testen Zeit ‘pro nniversali ecclesia’ gebetet warden, so schlossen

sich naturlich an die Bitte pro ecclesia znnachst Bitten fiir die

Diener der Kirche, nnd daran dann die Fiirbitte fiir die andere

Hanptmacht des menschlichen Lebens, fiir die Fiirsten nnd ihre

Diener. Weiterhin war sowohl der Gegenstand der Bitten als

ihre Ordnung nnsicher nnd, wenn hier zwei Sammlnngen iiberein-

stimmen, so beweist das ihre Verwandtschaft. Gelasins laBt auf

die Bitten fiir die Kirche nnd ihre Diener (no. 1—4) die Bitte fiir

die Fiirsten nnd ihre Diener (no. 5) folgen. Dazn liefi sich leicht

die Bitte fiir giinstiges Wetter nnd fiir Fruchtbarkeit (no. 6)

stellen. Jetzt kommen besondere Arten von Menschen: no. 7 Ca-

technmeni; no. 8 Kranke (am Korper nnd am Geist); no. 9 solche,

die in anBeren Nothen sind; Reisende, von bosen Behorden oder

von Feinden Bedriickte oder aus dem Tjand Verjagte; no. 10 Juden,

Ketzer nnd Heiden. Andere Arten : no. 11 Wohlthater der Armen

;

12 die in der Kirche anwesenden Frommen; 13 BiiBer, endlich

14 die Seelen der Verstorbenen, besonders der verstorbenen Pabste.

Den Bitten geht eine liturgische Einleitnng (no. a nnd b) voran

nnd folgt ein liturgischer SchlnB (no. c d e f g). Jede einzelne

Bitte beginnt mit Pro nnd schlieBt mit einem der Verba: depreca-

mur, supplicamns, obsecramns nnd imploramns. Die Bitte sprach

der Priester znr Gemeinde
;
diese respondirte : wie es scheint, mit

‘Domine miserere’. Hier ist eine grnndsatzliche Verschiedenheit

des Gelasins von den iibrigen Pro-Reihen hervor zu heben. In all

den iibrigen Reihen ist die Bitte vom Priester direct an Gott ge-

richtet
;

sie bildet keinen vollstandigen Satz
;
vollstandig wird der

Satz erst dnrch den formelhaften, refrainartigen SchlnB, welchen

die Gemeinde respondirend wiederholt. So bittet das Stowe-Missal

:

Pro piissimis imperatoribns et omni romano exercitn Oramns

te. Domine, exaudi et miserere; Mailand a: Pro famnlo tuo
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N imperatore nostro . . et omni exercitu eorum precamur te. Do-

mine miserere. Dagegen bei Grelasius (nnd in dem Halbbrnder

Angelicus a) spricbt der Priester zmn Volk und spricht einen voll-

standigen Satz, dann erst kommt die Refrainbitte, welche Grott

anspricht : Pro religiosis principibus omniqne militia eorum . . do-

mini iniclit-. tuam) potentiam obsecramus. (Domine miserere). Die

Pro-Reiben bewahren den alten, echten Stn der Litaneien. Das

ist beim Druck zu beacbten.

Diese gelasianiscbe Fassung ist so zu sagen die Bliithe der

altesten Ubung, der Pro-Reihen. Wir haben von diesen allerdings

nur jammerliche und meist spat abgescbriebene Reste. Zum Theil

weichen sie von einander betrachtlieb ab, und docb blitzen mitunter

iiberraschende Abnlicbkeiten auf. So stimmt die Fiirbitte fur die

Wobltbatigen (Grelasius 11) in dem Stowe-Missal und die in Mai-

land a wortlicb uberein ‘Pro bis qui in sancta (tua) ecclesia fructus

misericordiae largiuntur’. Die in Mainz im 10. Jabrbundert ge-

scbriebene Hft. in Wien betet fiir die Kranken ‘Pro bis qui infir-

mantur et diversis languoribus detinentur: die groBere Maildnder

Fassung (a); Pro bis qui diversis infirmitatibus detinentur. Das
Seltsamste ist die "Ubereinstimmung des Stowe-Missals und eines

einzigen Druckes (von vier!) der Mailander Reibe a (s. S. 96). Das
lafit ahnen, wie viele Glieder der Kette verloren oder nocb nicbt

aus den Hften ans Licbt gebracbt sind.

Klar ist, da6 der Text der gelasianiscben Deprecatio vollstandig

zu diesen Pro-Reiben pa6t; aber nicbt ibre Quelle ist er, sondem
ibr bestes und ausgebildetstes Glied; nur im Angelicus a scbeint

eine mailander Fassung mit der iiberwiegenden gelasianiscben ge-

miscbt zu sein. Einigermafien stimmt die Reibenfolge der Bitten

bei Gelasius mit den andern Pro-Reiben; so bat Wien no. 1 2 6 8 13.

Die Frage ist zunachst, wie steht es mit jenen Fiirbitten des

Gelasius, welche in keiner andern Pro-Reihe vorkommen? Z. B.

no. 10, die Fiirbitte fiir Juden, Ketzer und Heiden scbeint in

keiner andern Pro-Reihe vorzukommen. Docb scbon die von Probst,

Messe S. 118, citirten Stellen aus dem Buche de vocatione gentium 1 12

und aus einem Briefe des Pabstes Coelestin an die gallischen

Biscbbfe^) beweisen, da6 scbon 50 Jahre vor Gelasius die kirch-

lichen Fiirbitten die idolatrae, die Juden und die Haere-

tiker und Scbismatiker erwabnten. Docb die Noten zu no. 10 des

1) Freilich druckt J. M. Thomasius Opera VII 3C6 diese Fiirbitten mit

einer andern Finleitung, wornach sie nicht so deutlicb als kirchliche liturgische

Bitten charakterisirt sind.
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Gelasius (s. nachher) beweisen, dafi der, welcher das Urbild der

galliscben und spanischen Eituale componirt hat, in der von ihm

beniitzten Pro-Reihe eine besondere Piirbitte fiir Haeretiker, Jnden

und Heiden gekannt hat; ja oben (S. 90) ist schon notirt, dafiMai-

land a in 3 Erucken bittet ‘pro pace ecclesiarum, vocatione gen-

tium’, aber in dem 4. Drucke: ‘pro p. eccL, vocatione haereti-

corum, Judaeorum et gentium’. Also hat hier nicht Gela-

sius geneuert, sondern die andern Pro-Reihen sind verarmt.

Schwieriger ist die andere Frage, wenn andere Pro-Reihen

Furbitten haben, welche bei Gelasius sich nicht finden. Waren die-

selben ursprunglich vorhanden, hat sie aber Gelasius mit Absicht

weggelassen oder sind sie spater, z. B. beim Schreiben der pariser

Handschrift aus Unachtsamkeit weggelassen? Eigenthiimlich

liegt die Sache bei no. 2. Gelasius bittet nur: pro sacerdotibus ac

ministris ecclesiae cunctisque deum verum colentibus populis. Auf
der andern Seite lieben es die Menschen zu specialisiren. So

finden wir in andern Proreihen besondere Gebete fiir Pabst, Erz-

bischof, Bischof omnique clero oder sacerdotio; am weitesten hat

Gregor diese Spezialisirung getrieben. Ich glaube, Gelasius hat

sich mit der edeln Einfachheit seiner 2. Bitte begniigt, und glaube

das um so mehr als auch die gallischen und spanischen Rituale

sich mit der Bitte ‘pro sacerdotibus ac ministris’ begniigen.

Sonst aber kann man zweifeln. Ich will deshalb hier die Fiir-

bitten anfiihren, welche in andern Pro-Reihen vorkommen, aber bei

Gelasius fehlen. Wenigstens wird das ein niitzliches Supple-

mentum zum vorliegenden Text des Gelasius sein. Ich gehe

dabei aus von der Reihe der angesehensten Quelle, des Stowe-

Missals. die freilich iibel zugerichtet ist ’).

Das Stowe-Miasal beginnt die Reihe mit : Pro altissima
pace et tranquillitate temporum (so Mac Carthey) nostro-

rum; Angelicus b: ut concordiam veram et pacera bonam nobis

omnibus donare digneris
;
Mailand a

:

Pro pace ecclesiarum, vo-

catione gentium et quiete populorum. Daher Mur. II 588 pro pace

regum
;
Mur. II 845 und das Missale mixtum : Pro pace populi et

regum; Ordines: pag. 218 Pro pace ecclesiarum et quiete populi,

und pag. 220 Pro prosperitate principum et tranquillitate tem-

porum.

Stowe-Missal unmittelbar vor der Fiirbitte fiir die Imperatores :

Pro hoc loco et inhabitantibus in eo. Diese Bitte findet

sich oft. Sogar Angelicus a bringt als letzte Bitte : Pro civitate

1) Bemerken will ich gleich hier, da6 Gregor keine Fiirbitte hat, die nicht

schon bei Gelasius steht.
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hac et omnibus habitantibns in ea misericordem dominnm de-

precemur. Ebenso Angeliciis h und Mailand b: Pro civ. hac omni-

bnsque habitantibns in ea
;
Mailand a

:

Pro civ. hac et conversa-

tione eius omnibnsque hab. in ea.

Nach der Bitte ‘pro piissimis imperatoribns et omni romano

exercitu’ beginnt das Stowe-Missal die nachste Bitte : Pro o m n i-

bns qui in sublimitate constituti snnt’. Gemeint sind

wohl die hoheren Beamten. In dem Merowinger-Rythmus anf

Fortnnat habe ich (in diesen Nachrichten 1908 S. 33) den Vers

‘sensum sapientnm (sacerdotum) veneratur sublimitas’ erklart : sub-

limitas = sublimes viri (laici)
;

vgl. I Tim. 2, 2 pro regibus e t

omnibus, qui in sublimitate sunt. Etwas Ahnliches fand

ich zunachst nirgends. Da sah ich, da6 die Reihe Mailand a aufier

den 3 andem Drucken noch ein viertes Mai gedruckt sei in den

Opera des Thomasins VII 305 und daB hier allein nach der Bitte

‘Pro famnlo tuo N. rege nostro et omni exercitu eius’ zugesetzt sei

‘et omnibus qui in sublimitate sunt, precamur te’.

Woher hat Thomasins diesen Zusatz, von dem er im 2. Bande (der

Opera S. 572) so wenig weiB, wie die andern Herausgeber (s. oben

S. 89/90)?

Gelasins hat ja in no. 4 mit denWorten ‘qui se mente et cor-

pore castificant' die sonst virgines Genannten schon umschrieben

und in no. 9 schon gesagt ‘quos peregrinationis neccesitas (a) aut

iniquae potestatis impietas (b) vel hostilis (c) vexat aerunina, allein

ich glaube doch, in den andem Pro-Reihen standen nur kurze Aus-

driicke in ziemlich hunter Reihe und dabei einige mehr. Denn im
Stowe-Missal linden sich die Fiirbitten: pro virginibns (no. 4), vi-

duis et orphanis. Pro peregrinantibus et iter agentibus et

navigantibus, pro penitentibus (no. 13) et catechumenis (no. 7).

Und in Mailand a: Pro virginibns (no. 4), viduis, orphanis,
captivis (9") ac penitentibus (13) precamur te. Pro naviganti-
bus; iter agentibus; in carceribus in vinculis in metallis
(9*), in e X i 1 i i s (9') constitutis precamur. So begreift man einer-

seits, wie Mur. II 583 (und ahnlich 843) unter der Rubrik pro ex-

ulibus gebetet wird fur captivitatibus elongatis • carceribus de-

tentis' metallis deputatis, neben besonderen Fiirbitten pro virgi-

nibus und pro peregrinantibus; wie II 736 als besondere Fiirbitten

auftreten
:
pro virginibus, pro viduis et orphanis, pro cap-

tivis vel qui in carceribus detinentur, pro peregrinantibus, und im
Mixtnm und in den Ordines

:
pro peregrinantibus et navigan-

tibus. Anderseits begreift man, wie angesichts eines solchen

Haufens einzelner kurzer Ausdriicke in verschiedenen Pro-Reihen
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Gregor auf den Gedanken kam, alle diese nnd die von Gelasius

in no. 8 nnd 9 Genannten in seine einzige Sammelbitte (der Tri-

bulati) znsammen zn fassen : nt cunctis mundum parget erroribns,

morbos anferat, famem depellat. aperiat carceres, vincnla dissolvat;

peregrinantibus reditum, infirmantibns sanitatem, navigantibus por-

tum salntis indulgeat. Hatte Gregor nnr die klaren Satze no. 8

nnd 9 des Gelasins vor sich gehabt, so hatte er nicht dieses Dnrch-

einander nieder geschrieben.

Gregor folgte bei seiner Gestaltnng der Fiirbitten hanpt-

sachlich der Deprecatio des Gelasins, hatte aber anch eine nnd die

andere der iibrigen Pro-B,eihen vor Angen. Gregor gibt keine

Fiirbitte, die nicht im Gelasins steht, nnd die, welche er gibt,

stehen genan in derselben Eeihenfolge, wie die des Gelasins. Gregor 1

ist = Gelasins no. 1. Gregor no. 2 nnd 3 sind gleich Gel. no. 2

3 nnd 4, sind aber, wie S. 95 gesagt, spezialisirt and ganz anders

ausgefiihrt. Gregor no. 4 (imperatores) ist gleich Gel. no. 5 (prin-

cipes), nnd Gregor no. 5 (catechnmeni) = Gel. 7. Gregor no. 6

(tribnlati) fabt, wie eben ansgefiihrt, die beiden no. 8 and 9 des

Gelasins znsatnmen. Umgekehrt macht Gregor es mit no. 10 des

Gelasins. Die dreitheilige Bitte des Gelasins fiir Jnden, Haretiker

and Heiden (gentiles) wird in die drei selbstandigen Bitten Gr.

no. 7, 8 nnd 9, fiir Haretiker nnd Schismatiker, fur Jnden nnd fiir

Heiden (pagani) zerlegt. Gelasius no. 3 and 6, no. 11— 14 laBt

Gregor hier ganz weg.

Die Hauptsache ist, wie Gregor die Form geandert hat. An
Stelle der Kategorien in den Pro-Reihen, iiber welche anch Gela-

sins nicht hinans gekommen ist, setzt Gregor wohlklingende voll-

standige Gebete. Das erste ist vom Priester an das Volk ge-

richtet and ersetzt die alte Fiirbitte. Dann aber hielt Gregor es

fiir wiirdig nnd nothwendig, da8 die eben genannte Bitte nan anch

noch wirklich von dem Priester Gott vorgetragen werde. Wahrend

dieses zweiten, an Gott gerichteten Gebetes soil die Gemeinde

knien; deshalb ruft der Diacon vorher ‘Flectamns genua’ nnd

nachher ‘Levate’. Die wohl begriindete Einfiihrnng dieser An-

sprache an Gott machte diese litnrgische Handlung viel lebendiger;

aber anderseits hat die Ausfiihrlichkeit der Gebetspaare fiir jede

Bitte wohl mitgewirkt, dafi Gregor die Zahl der Bitten selbst be-

schrankt hat, weil sonst diese orationes solemnes zu viel Zeit be-

ansprncht batten.

Die gallischen and spanischen (mozarabischen) Ri-

tnale gehen anf eine Quelle zuriick. In dieser waren die Fiirbitten

auf den Abend vor Ostern eingesetzt nnd war noch eine andere, bose

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft I. 7
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Anderung vorgenommen. Es ist nemlicli an den Anfang gesetzt

eine Danksagung der Anwesenden ‘pro solemnitate pasckali’, die

wiederum eine Fiirbitte fur die unfreiwillig Abwesenden bervor-

rief II 585 (pro exnlibns, 843 pro bis qui custodiarum vinculis et

captivitate detenti pascbae interesse non possnnt; abnlich das

Mixtum nnd die Ordines). So verloren diese Fiirbitten ihren

eigentlicben Zweck nnd Kopf, pro nniversali ecclesia, den sie in

den Pro-Reiben, bei Gelasius und bei Gregor deutlicb zeigten. Die

wicbtige 1. nnd die 10. Bitte des Gelasius scbmolzen zusammen

zu einer neuen: pro nnitate ecclesiae (II 588, 736 und 845; Mixtum;

Pro nnitate fidei catbolicae).

Aus Gregor ist bier nur ein Stiick entlebnt, aber ein wicb-

tiges, nemlicb die Gebetspaare
;

erstlicb steben wirklicbe Gebete

da, zweitens je 2. Nun trat aber ein Mifistand ein. Diese gal-

liscb-spaniscben Rituale baben nemlicb, wie icb sogleicb beweisen

werde, die Kategorien-Einrichtung der Pro-Reiben stark beniitzt.

Aber an Stelle dieser Kategorien war ja bei Gregor das erste

Gebet getreten. Wenn nun z. B. in den Ordines J) der Priester

(nacb Gregors Art) zur Gemeinde spricbt ‘Omnipotentem deum,

qui sacerdotes suos . . ordinavit, supplici oratione poscamus, ut

,

dann 2) der Diacon (nacb Gelasius no. 2) ruft ‘Pro sacerdotibus et

ministris precemur dominum’, und endlicb 3) der Priester nun die

von Gregor eingefiihrte Anspracbe an Gott ricbtet, so ist no. 1

parallel zu no. 2 ;
Eins von Beiden ist uberfliissig. Desbalb ist im

Mixtum stets no. 1, die Anspracbe des Geistlichen an die Gemeinde

weggelassen
;
im Sacramentarinm Gallicanum (Mur. II 843) freilicb

ist ungescbickter Weise no. 3, die Anspracbe an Gott weggelassen.

Die Hauptsacbe istderstarkeEinflub der Pro-Reiben
auf diese galliscben und spanischen Rituale. Ein Beispiel kbnnte

eigentlicb genilgen. Gelasius no. 2 (Angelicus a) nnd Mailand a

bittetpro sacerdotibus ac ministris. Diese Worter kommen
bei Gregor iiberbaupt nicht vor, statt deren nennt er in 2 Bitten

circa 12 kirchliche Ordines, vom Pabst bis berab zu den Ostiarii

und Confessores. Die galliscben und spaniscben Rituale folgen

durchaus der edeln Einfacbbeit des Gelasius. Sie baben nur eine

Bitte. Diese bat II 586 die Uberscbrift ‘pro sacerdotibus’ und im

Text dieWorte ‘sacerdotes suos ac ministros’
;
736 die Uberscbrift

‘pro sacerdotibus et omni clero’, im Text ‘sacerdotibus ac ministris’

;

844 die Uberscbrift ‘pro sacerdotibus ac ministris ecclesiae’ und im

Text ebenso; das Mixtum bat die AufPorderung : Pro sacerdotibus

ac ministris flectamus genua, und die Ordines 219: Pro sacerdo-

tibus et ministris precemur dominum.
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Ich will nur noch einige Beweise anfiihren, bei denen Gelasias

eine besondere Rolle spielt. Gelasins no. 4 sagt von den virgines

:

‘qui se mente et corpore . . castificant’, Mnr. II 585 ‘qui gloriosam

virginitatem corpore ac mente voverunt’ und ‘corpora ac spirittun’.

Bittet Gelasius no. 9 ‘pro bis quos peregrinationis necessitas vexat’,

so bittet Mur. II 587 und 844 fiir ‘quicumque peregrinationum

necessitatibus subiacent’.

Wicbtig ist, da6 in diesen gallischen und spaniscben Ritualen

selbstandige Biirbitten vorkommen, welcbe bei Gregor gar nicbt

vorkommen oder nur in Sammelbitten nebenbei genannt werden,

welcbe aber schon bei Gelasius oder in Pro-Reiben selbstandig

aufgetreten sind. Z. B. Gel. no. 4 ist eine selbstandige Bitte fiir

die Keuschen, no. 8 ist eine selbstandige Bitte fiir die Kranken;

Gregor erwahnt nur in der Sammelbitte no. 3 ‘virginibus’ und in

der Sammelbitte no. 6 ‘morbos auferat’ und ‘infirmantibus sanitatem’.

Aber, wie Gelasius fiir Jungfraulicbe und fiir Kranke und Mai-

land a (= Wien) fiir Kranke selbstandige Bitten baben, so baben

Mur. II 586, 737, 844, Mixtum und Ordines eine selbstandige Bitte

nur pro virginibus (Ordines : Pro v. et continentibus) und II 587

pro infirmis; 737 pro aegrotantibus
;
844 = Mixtum: pro aegrotis.

Xocb deutlicber sind Falle der folgenden Art. Mur. II 688

und 845 baben die Fiirbitte ‘pro spiritibus pausantium’ (Ordines

‘pro defunctorum requie et quiete’, aber im Gebetstext ‘pro spiri-

tibus pausantium), wobei 588 im Text beifiigt ‘qui nos in dominica

pace praecesserant’. Gregor bringt bier keine Fiirbitte fiir die

Todten. Aber Gelasius no. 14 bittet: Pro refrigerio fidelium ani-

marum, praecipue sanctorum domini sacerdotum, qui buic ecclesiae

praefuerunt catbolicae. Ferner: Mur. II 738 bittet in selbstan-

digem Doppelgebete ‘pro eleemosynis largitore) 686 ‘pro eleemo-

synas facientibus’, 844 = Mixtum = Ordines ‘pro bis qui eleemo-

synas faciunt’. Bei Gregor werden diese Wohltbater nicbt einmal

erwahnt. Aber scbon in den Pro-Reiben tindet sicb die selbstan-

dige Fiirbitte. Stowe-Missal und Mailand a baben, wortlicb iiber-

einstimmend, ‘Pro bis qui in sancta ecclesia fructus misericordiae

largiuntur’ und Gelasius no. 11: Pro operariis pietatis et his qui

necessitatibus laborantum fraterna caritate subveniunt.

Also derjenige, welcber das Rituale componirt bat, aus welchem
die gallischen und spaniscben Rituale geflossen sind, bat fiir den

sacblichen Inbalt (besonders fiir die IJberscbriften und Aufforde-

rnngen des Diacons) eine Pro-Reibe beniitzt, aber fiir die Form,

d. h. fiir die Einricbtung von Gebetspaaren, bat er den Gregor

beniitzt. Also kann dies Urbild jener Rituale erst in der Zeit

nach Gregor d. Gr. componirt worden sein.

7 *
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Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daB die in der Pariser

Hft. 1153 iiberlieferte Deprecatio durchaus in die Zeit nnd in die

Umstande paBt, in welche der dariiber gesetzte Name des Pabstes

G-elasius sie weist, dann aber ancb, daB nachst der von Gregor

eingefiibrten nnd herrschenden Fassung der Piirbitten diese von

Gelasins verfaBte bis jetzt die wichtigste nnd interessanteste ist.

INCIPIT DEPRECATIO QUASI PAPA GELASIDS PRO UXIVERSALI ECCLESIA

COSSTITUIT CASEXDAil ESSE.

(a) Dicamus omnes: Domine exaudi et miserere.

(b) Patrem nnigeniti et dei filinm genitoris ingeniti et sanctum

deum spiritnm fidelibus animis invocamns : For Patrem ist woM

Deum einzusetzen. Angelicu.s a beginnt : Kyrie eleyson. Deum patrem

filiumque eius dominum Jesum Christum et spiritum sanctum devotis animis

invocemus. Kyrie eleison. Thomaskts hat diesen und jeden Absatz des

pariser Textes mit dem Conjundiv (invocemus, deprecemur, supplicemus ob-

secremus, imploremus) geschlossen und zugesetzt: Eesp. Domine exaudi et

miserere.

1 Pro inmacnlata dei vivi ecclesia [sacerdotibns ac mini-'

stris] divinae bonitatis opnlentiam deprecamur. divinam haben

die Ausgdben] die Hft. schlieOt naeh n mit einem Buchstaben, der o und e

zugleich ist. Angelicas: Pro catholica d. v. ecclesia per totum orbem con-

stituta misericordem dominum deprecemur. Kyrie eleison. Jeder Absatz in

Ang. scldiejit mit Kyrie el.

2 Pro sanctis dei magni sacerdotibns et ministris cunctisque

denm verum colentibus pdpulis Christum dominum supplicamus.

Die erste Hand schrieb magnis, die 2. tilgte s, Angelicas Pro sacerdotibns

et m. sacri altaris et cunctis d. v. c. p. domini potentiam deprecemur. K. el.

3 Pro universis recte tractantibus verbum veritatis mul-

tiformem verbi dei sapientiam pecnliariter obsecramus.

4 Pro his, qui se mente et corpore propter caelorum regna

castificant et spiritalium labore desudant, largitorem spiritalium

munernm obsecramus.

5 Pro religiosis principibus omnique militia eornm, qni in-

dicium et iustitiam diligunt, domini potentiam obsecramns. (Angel.:

Pro domno ill. imperatore nostro, iudicibus et exercitu eius, qui iustitiam

et rectum indicium diligunt, misericordem dominum deprecemur. Kyrie).

6 Pro iocunditate et serenitate pluviae atque orarum (ho-

rarum corrigirt-, aurarum edd) vitalinm blandimentis ac prospero

diversorum opernm cursu rectorem mundi dominnm deprecamur.

Das ist zu corrigiren nach A : Pro iocunditate serenitatis et opportu-
nitate pluviae atque aurarum vitalium blandimtotis ac diversorum tem-
porum (d.h. Jahreszeiten) prosper© cursu omnipotentem dominum sup-

plicemus. Kyrie eleison.
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7 Pro his, quos prima Christiani nominis initiavit agnitio,

qnos iam desiderium gratiae caelestis accendit, omnipotentis dei

misericordiam obsecramus.

8 Pro his, quos hnmanae infirmitatis fragflitas et quos ne-

quitiae spiritalis invi'dia vel varius saeculi horror (error Thomasius)

involvit. redemptoris nostri misericordiam inploramus.

9 Pro his, quos peregrinationis necessitas aut iniquae po-

testatis impietas vel hostilis vexat aerumna, salvatorem domi-

num supplicamus. Angel.

:

potestatis oppressio vel hostilitatis v. aer-

conditoris nostri misericordiam deprecemnr. Kyrie eleison.

10 Pro iudaica falsitate aut haeretica pravitate deceptis

vel gentilinm superstitione perfusis veritatis dominum depre-

camur.

11 Pro operariis pietatis et his, qui necessitatibus labo-

rantum fraterna caritate subveniunt, misericordiarum dominum

deprecamur.

12 Pro omnibus intrantibns in haec sanctae domus domini

atria, <qui) religioso corde et supplici devotione convenerunt, do-

minum gloriae deprecamur. domini hat die Hft., dei die Ausgabe.

qui hat Thomasius ergcinzt] Migne driicli convenienter.

13 Pro emundatione animarum corportimque nostrorum om-

nium ac venia peccatorum clementissimum dominum supplicamus.

Angel. : nostrorum et omnium venia pec. conditorem mundi dom. su., ryth-

misch und sachlieh richtiger.

14 Pro .refrigerio fidtdium animarum, praecipue sanctorum

domini sacerdotum, qui huic ecclesiae praefuerunt catholicae, do-

minum spirituum et universae carnis iudicem deprecamur. Angel.

:

Pro requie fid.
;
iudicem imploremus.

(c) Mortificatam vitiis carnem et viventem fide animam praesta,

ddmine, praesta.

(d) Castum timorem et veram dilectionem praesta, domine

praesta.

(e) G-ratum vitae ordinem et probabilem exitum praesta, domine,

praesta.

(f) Angelum pacis et solacia sanctorum praesta, domine, praesta.

(g) Nosmet ipsos et omnia nostra, quae orta, quae aucta per

dominum ipso auctore suscipimus, ipso custode retinemus, ipsius[que]

misericordiae et arbitrio providentiae commendamus. Domine mi-

serere. aucta Thomasius: acta die Hfl.] suscepimus die Ausgaben-, que

ist wohl %u tilgen.

(Erianterungen) Titel ist auch in Stowe-Missal

:

Deprecatio S. Martini pro populo; in Wien lat. 1888 f. 110
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(= Grerb. II 89) nur Laetania. Die Sammlungen, welche die Gre-

bete anf Karsamstag Abend verlegen, haben : Mur. II 585 Orationes

paschales duodecim cam totidem coUectionibns
;
736 Orationes in

vigilia paschae, 843 Orationes in vigiliis paschae.

no. a Vgl. znnacbst den Anfang des in der Hft. folgenden

Giebetes: Cotidie pro familiaribns. Dicamns omnes: Domine ex-

audi et miserere, domine miserere. Das Stoice-Missal heginnt:

Dicamns omnes ex toto corde et ex tota mente : Domine exandi et

miserere, domine miserere. Wien 1888 f. 110: Dicamns omnes:

Domine miserere. Ex toto corde et ex tota mente oramns te

(ahnlich wohl die Hft. des Stowe-Missals). Mailand a: Divinae

pacis et indulgentiae mnnere (mnnera?) snpplicantes ex toto corde

et ex tota mente precamnr te: Domine miserere. Angelicas h: Ky-
rie eleyson. Domine omnipotens patrnm nostrornm. Kyrie eleison

;

dagegen Mailand b

:

Dicamns omnes. Kyrie eleison. Domine dens

omnipotens patrum nostrornm. Kyrie eleison. Vielleicbt ist nnser

Anfang so zu schreiben, wie der des nachsten Gebetes und der des

Stowe-Missal’s Die. o.: D. ex. et mis., dontine miserere. Dann ware
nacb jeder Bitte nicht ‘Domine exandi etc.’ zn erganzen, was Tho-
masius erganzt, sondem, wie in Wien, nnr ‘Domine miserere’,

welcber Enf ja anch wirklich das ganze Gebet scbliefit (no. g).

no. b Das Stotve-3Iissal bittet : Qni respicis .snper terram et

facis earn tremere. Daran klingt an Angelicas b und Mailand b:

Eespice de coelo (dens 31ail.) et de sede sancta tna.

no. 1 Diese Bitte eroffnet die Reihe im Stowe-Missal, An-
gelicas a and b, Mailand a and b, Wien 1888 and bei Gregor. In
den iibrigen, wo die ganze Gebetreihe am Abend vor Ostern ge-

betet wird and eine gratiarnm actio die Reibe eroffnet, ver-

sebwindet die Bitte pro ecclesia oder sie ist nnter dem Titel pro
nnitate ecclesiae mit no. 10 vereinigt. So bei Mar. II 588 (pro

nnitate), 736 (p. ecclesiae nn.), 845 (p. an. eccl.); dann im Missale

mixtam (pro nnitate fidei catholicae : Ecclesia .
.
qaae dilatata per

aniversam terram diffasa est . .) and in dem Liber Ordinam, wo
das Gebet ‘Pro pace ecclesiaram et qaiete popali’ beginnt: Ec-
clesiastica nnitate connexi. In anserer Eassang des gela-

sianiseben Gebetes sind die Worter ‘sacerdotibas ac ministris’ zn
tilgen; dagegen sebeint ein Zasatz wie ‘per totam orbem diffasa’

aasgefallen zn sein; deim es betet das Stowe-Missal ‘pro sancta

ecclesia catbolica, qaae est a finibas asqae ad terminos terrae’

;

Wien 1888: Pro s. e. catb. qaae est in toto orbe diffasa: Angelicas a
siehe im Text] Angelicas b — Mailand b: Pro s. e. catb. qnam con-

servare digneris)
;

Mailand a

:

Pro ec. taa s. catb., qaae bic et per
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Tuiiversxiin orbem diffusa est. Gregor hat diese Bitte ausgeschmiickt

;

es findet sich dabei die Phrase ‘toto orbe terrarum diffusa’. DaB
er auch beten laBt ‘det nobis tranquillam et quietam vitam degen-

tibus’, das hangt vielleicht zusammen mit der Bitte, welche das

Stowe-Missal den eben citirten Worten voran gehen laBt, an der

Spitze der Gebetreihe: Pro altissima pace et tranquillitate tem-

porum nostrorum
;
vgl. Seite 95.

no. 2 Sancti heiBen die sacerdotes auch in no. 14. Hier

scheinen gut Priester und Laien neben einander gestellt zu sein.

Die charakteristische Verbindung ‘sacerdotibus et (in no. 1

:

ac) mi-

nistris’ hat sich erhalten in Angelicas a, Mailand a, Mur. II 586,

736, 844; im Missale mixtum und in dem Liber ordinum. Im
tJbrigen ist es der einfachen und allgemeinen, aber wiirdevollen

Formel des Gelasius iibel ergangen. Uberall zeigt sich das Streben

zu spezialisiren und zweitens nach dem Rang zu ordnen. Das
zeigt am besten der sonst so werthvolle Angelicas A : zuerst Pro
domno apostolico et universal! papa, dann (nnten no. 6) Pro domno
imperatore nostro, dann Pro domno archiepiscopo nostro et sacer-

dotio eius, dann Pro domno episcopo nostro et sacerdotio eius,

endlich unser no. 2 Pro sac. et ministris sacri altaris et cunctis

deum verum colentibus populis: also sind 3 Spezialbitten zuge-

setzt und der Kaiser nach der kirchlichen Rangordnung eingesetzt

nach dem Pabste. In Mailand a und b wird dem Imperator noch

die Imperatrix beigesellt und dann in einer besonderen (wohl ganz

jungen) Bitte' der Rex und Dux. Wird im Stowe-Missale nur ge-

betet Pro pastore N. episcopo et omnibus episcopis et presbyteris

et diaconis et omni clero, so wird gebetet : in Angelicas b flir den
Pabst, den Kaiser und sein exercitus, pro archiepiscopo nostro et

sacerdotio eius, endlich pro universis episcopis, cuncto clero et po-

pulo
;
in Mailand a : Pro papa . . et pontifice nostro et omni clero

eorum omnibusque sacerdotibus ac ministris (!), dann fiir Kaiser und
Kaiserin und ihr exercitus, endlich fiir Rex et dux noster und ihr

exercitus; in Mailand b; Pro papa nostro illo et pontifice nostro

illo et sacerdotio eorum (= Mail, a), dann Pro universis episcopis

cuncto clero et populo (= Angelicus b); jetzt folgen, gleich Mai-

land a, Kaiser und Kaiserin, Rex und dux. Anderen Weg geht

Wien 1888: Pro pastore nostro X. et omni clero eius. Pro abbate
nostro X. et grege sibi commisso . ..

Gregor ging einen andem Weg. Unser Gelasius hatte in no. 2

die ganze Geistlichkeit und die christlichen Volker genannt, dann

in 3 eine mir unklare Gattung von gelehrten Geistlichen und in

no. 4 die, welche sich der Keuschheit und dem Gebete weihen, also
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Monche. Eremiten, kensche Witt-wen, die sogenannten virgines.

Gregor geht praktischer vor; er stellt voran das Gebet fiir den

Pabst (oder nach dem sogenannten Gelasiannm, also -wohl fiir die

Stadte aufier Eom, fiir den Pabst und fiir den hochsten Geist-

lichen, antistes, der betreffenden Stadt); dann nennt er in einer

Sammelbitte alle kirchlichen Stande, alle Geistlicken und Kircben-

diener von omnes episcopi angefangen bis herab zu den ostiarii

und confessores, nnd schliefit mit den virgines, vidnae und omnis

popolus sanctns.

no. 3 Wer sind die tractantes verbum veritatis? Prediger?

Schriftgelehrte ? Da fiir sie die verbi dei sapientia erfleht wird,

miissen es gelekrte Tbeologen sein, aber nirgends babe icb diese

so ausgesondert gefunden.

n. 4 steht in: Mur. II 586 737 844; Mixtum 182 und Or-

dines 221.

Titel Pro virginibus 586 737 844 Mixtum, pro virginibus et

continentibus Ordines se mente et corpore.. castificant:

vgl. 586 virginitatem corpore ac mente voverunt. dann cor-

pora eorum ac spiritum.

no. 5 Die Ausdrilcke ‘religiosi prlncipes’ und ‘militia eorum’

passen durcbaus in die Zeit des Gelasius; vgl. Brissonius, de ver-

borum significatione. Mocb Gregor d. Gr. stellt im Anfang eines

Briefes (Mansi X 436) die beiden Stande sicb gegeniiber: multos

ex ecclesiastica familia seu saeculari militia novimus ad dei servi-

tium festinare. Die Bitte stebt in: Gregor; Stowe-Missal; An-

gelicus a und b, Mailand a und b; Mur. II 588 736 843
;
Mixtum 187,

Ordines p. 220. Titel : Pro pace regum 588, pro regibus et pace

738; pro pace populi et regum 845 und ebenso Mixtum; dagegen

die Ordines: pro prosperitate principum et tranquillitate tem-

porum. Der Inbalt des Gebetes wecbselt sebr; docb ist 588

mit 845 verwandt. Die Bezeicbnung der Fiirsten ist nacb den

Zeiten abcorrigirt. Das zeigt am deutlicbsten die mailander
Liturgie. Das Stowe-Missal (bei Probst, Messe S. 47) betet

‘pro piissimis imperatoribus et omni romano exercitu, dann in

neuer Bitte : Pro omnibus qui in sublimitate constituti sunt (s.

oben S. 96). Mailand a und b beten nacb dem Druck bei Ger-

bert Mon. I 44 und 49 nur pro imperatore und imperatrice.

Im Druck bei Thomasius Opera VII 305 kommt in Mailand a eine

besondere Bitte binzu : Pro famulo tuo N. r e g e nostro et omni
exercitu eius et omnibus, qui in sublimitate sunt, pre-

camur te. Aber nacb Tbomasius II 572 lautet in Mailand a und b

diese 2. Bitte: Pro famulo tuo ilh rege et duce nostro et omni
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exercitu eius precamur, und bei Martene (de antiqua ecclesiae dis-

ciplina 1706 S. 176 and 180) sind in a nnd b beide Bitten in die

eine vereinigt
:
pro famulis tnis X. imperatore et X. rege, dace

nostro, et omni exercitu eorum precamur te. ‘Qui in sublimitate

sunt’ ist uralt (s. oben S. 96) und doch bringt es nur der eine

Druck

!

no. 6 Stebt in: Angelicus a; Grerbert II 89; Moz. Ordines 221.

Mailand und G-erbert : Pro aeris temperie ac fructu et fecunditate

terrarum precamur. Bei Gerbert feblt ‘ac fructu’ und stebt ‘ter-

rae’. Ordines : Pro abundantia frugum et tranquillitate aerum.

no. 7 Stebt in : G-regor
;
Mur. II 588 pro Catecbumenis

;
738

und 845 pro Competentibus. Der Text von 588 und 845 ist tbeil-

weise derselbe. Stowe-Missal
:
pro penitentibus (no. 13) et cate-

cbumenis. oramus.

no. 8 Die Bitte findet sicb in Mailand a : Mur. II 587 pro

infirmis sebr abnlich : 844 pro aegrotis : II 736 pro aegrotantibus.

Das Mixtum ‘pro aegrotis’, wahrend in dem Liber ordinum die

Kranken in die Bitte ‘pro his qui huic sanctae sollemnitati inter-

esse non possunt’ gescboben sind, wo im Mixtum die Kranken nicht

erwabnt werden. Bei Gregor wird in der (6.) Sammelbitte auch

gesagt : cunctis mundum purget erroribus
;
morbos auferat

;
infir-

mantibus sanitatem. Die Worte des Gelasius sind nicht ganz

klar. Xequitiae spiritalis invidia ist wohl gleich daemonum oder

diaboli invidia. Gelasius scheint korperliche und geistige Krank-

heiten zu scheiden, wie Mailand a: ‘pro his qui diversis infirmita-

tibus detinentur quique spiritibus vexantur alienis’ und wie das

Mixtum spricht von ‘his quos corporalis aegritudinis valitudo in-

volvit. Sana cunctos in nobis mentis corporisque languores'.

no. 9 Gelasius hat hier diejenigen vereinigt genannt. welche

in den Pro-Reihen an verschiedenen Stellen kiirz und abgerissen

bezeichnet waren. So betet das Stowe-Missal an einer Stelle fur

‘viduis et orphanis’, an einer andern ‘pro peregrinantibus et iter

agentibus ac navigantibus
;
Mailand a : Pro . . viduis. orphanis cap-

tivis
;
in neuer Bitte ‘Pro navigantibus

;
iter agentibus : in carce-

ribns in vinculis in metallis in exiliis constitutis. Die galli-

schen nnd spanischen Rituale kiimmem sich nicht um die hiibsche

Sammelbitte des Gelasius, sondern bei ihnen tauchen die einzelnen

Stiicke der Pro-Reihen einzeln auf, meistens als selbststandige

Bitten. Mur. II 585 bittet unter der Rubrik ‘pro exulibus’ (d. h.

die nicht Anwesenden) : ‘pro fratribus captivitatibus elongatis, car-

ceribus detentis, metallis deputatis’ und hat das Gebetspaar

‘pro peregrinantibus’
;
737 hat die 3 selbstandigen Gebetspaare

:
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Pro viduis et orphanis, Pro captivis vel qni in carceribns detinen-

tnr nnd Pro peregrinantibus
;
843 hat die 2 selbstandigen Gebete:

‘Pro his qni cnstodiarmn vincnlis et captivitate detenti paschae

interesse non possunt’ nnd Pro peregrinantibns. Ahnlich das

Mixtum ; ‘Pro his qni variis necessitatibns detenti paschae interesse

non possunt’ nnd ‘Pro peregrinantibus et navigantibus’
;
fast ebenso

die Ordines: Pro his qni hnic sanctae solemnitati interesse non

possunt und Pro peregrinantibus et navigantibus. Das alles sind

nicht Schosse des Gelasins, sondern einer alten Pro-Reihe, die von

dem Gallier nach Gregor’s Art in Gebetspaaren ausgearbeitet

worden war.

no. 10 Der Inhalt findet sich in Mailand a : Pro pace eccle-

siarum, vocatione gentium et quiete popnlorum (vgl. Liber ordinum)

;

denn der eine Druck in J. M. Thomasins Opera VII 304 gibt statt

vocatione gentium ganz richtig : vocatione haereticornm, Ju-

daeorum et gentium. Dann findet sich derselbe Inhalt bei

Gregor und in den gallischen und spanischen Ritnalen (Mur. II 685,

736, 843; im Mixtum und im Liber ordinum. Gregor hat hier

nicht gekiirzt, sondem erweitert : aus der dreigetheilten Bitte des

Gelasius macht er die 3 verschiedenen Bitten no. 7 8 9 (Gelasins

‘haeretica pravitas’ : also ist auch bei Gregor no. 7 anznnehmen die

Lesart ‘haeretica pravitate’, nicht ‘h. perversitate’). Dagegen in

den andern Quellen ist eine storende Verschmelzung eingetreten.

Es ist nemlich nach Voranstellung der gratiarum actio pro solem-

nitate paschali diese (10.) Bitte mit der ersten ‘pro ecclesia’ ver-

schmolzen und statt ihrer gesetzt worden. Schon Mur. II 585, wo
die Reihe durch die neugemachte ‘oratio pro exulibus’ (d. h. Ab-
wesenden) eroffnet wird, steht in der Mitte der Reihe die ‘Oratio

pro unit ate’, in der es heifit ‘deprecamur, ut haereticos et
infideles.. gehennae ignibus eripias’

; ebenso 845, doch mit ge-

kiirztem Text. 736 steht das Gebet ‘pro ecclesiae unit ate’

im Anfang der Reihe. Das Mixtum bringt als 4. Bitte ‘pro uni-

tate fidei catholicae’ mit Erwahnung der haeresis scismata. Der
Liber ordinum hat keine Bitte ‘pro nnitate ecclesiae’, aber der

Text der 2. Bitte ‘pro pace ecclesiarum et quiete populi’ (vgl.

Mailand a) beginnt ‘Ecclesiastica nnitate connexi . .’. Natiirlich

fehlt in all diesen QueUen das alte einfache Gebet (no. 1) pro ec-

clesia.

no. 11 Der Inhalt findet sich im Stowe-Missale und in Mai-
land a; dann Mur. II 585, 738, 844; endlich im Mixtum und Liber
ordinum, fehlt aber bei Gregor. Stowe ist gleich Mailand a (!)

:

Pro his qui in sancta (s. tua Mail) ecclesia fructus misericordiae
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largiuntnr. Die andem haben sehr abnliche Titel: Mur. II 685

Pro eleemosynas facientibus, 736 Pro eleemosynis largitore; 844 =
Mixtum = Ordines: Pro his qui eleemosynas faciunt. DieWorte
und Gedanken von 585 und 844 sind etwas ahnlich; die iibrigen

sind so verschieden, dafi sie dafiir als Beispiel dienen konnen.

no. 12 Diese Fiirbitte fand ich sonst nicht. Gemeint sind

wohl die frommen, in der Kirche versammelten Gemeindemitglieder,

also diejenigen, die berechtigt sind, bei der Missa fidelium anwe-

send zu sein.

no. 13 Das Stowe-Missal hat summarisch: Pro peregrinanti-

hus et iter agentibus ac navigantibns (no. 9), pro penitentibus
(no. 13) et catechumenis (no. 7). Wien lat. 1888 f. 110 (Gerbert II 89)

Pro remissione peccatorum vel emendatione morum rogamus

te domine. Mur. II 587 738 und 843 und das Mixtum haben den

Xitel ‘pro penitentibus’, der Liber Ordinum; pro penitentibus et

confitentibus
;

die Gebetstexte sind verschieden ausgearbeitet.

no. 14 Wenn der Pabst Gelasius in Rom beten lafit: pro re-

frigerio fidelium animarum, praecipue sanctorum domini sa-
cerdotum, qui huic ecclesiae praefuerunt, so konnen

damit doch nur die verstorbenen Pabste gemeint sein. Fiir Frank-

reich und Spanien traten an deren Stelle die Verstorbenen uber-

haupt. Unter dem Titel ‘pro spiritibus pausantium’ betet Mur. II

588 ‘pro spiritibus carorum nostrorum, qui nos in dominica pace

praecesserunt’ und 845 ‘pro commemoratione defunctorum’
;
endlich

fordert der Liber ordinum unter dem Titel ‘pro defunctorum re-

quie et quiete’ die Gemeinde auf: Deum iudicii eterni, f. k., pro
spiritibus pausantium deprecemur, ut . ..

no. c d e f g Ein SchluB findet sich iiberhaupt nur in der

Pro-Gruppe : im Stowe-Missal, in Angelicus a und b, Mailand a

und b und in Wien 1888. Es scheiden zunachst 2 Gruppen aus

:

Angelicus a

:

Exaudi, domine, vocem famuli tui pro incolumitate

totius populi
;

3Iailand u

:

Exaudi nos deus in omni oratione

atque deprecatione nostra, precamur te. Domine. Dicamus

omnes : Domine miserere. Kyrie eleison {ter
) ;

Wien

:

Ex-

audi nos, deus, in omni oratione nostra, quia pius es. Domine (mi-

serere). Anderseits steht der SchluB in Angelicus h, der dem SchluB

in 31ailan(l h vollig gleich ist: Libera nos, qui liberasti filios Is-

rael, Kyrie el. In manu forti et brachio excelso (extento hat

Ang.), Kyr. el. Exurge, domine, adiuva nos et libera nos propter

nomen tuum. Kyrie eleison (ter). Diese Citate aus Psalm 135, 12

und 43,25 haben nicht die gewohnliche Ubersetzung. Diese Fas-

sungen heweisen wenigstens, daB die Pro-Reihe ursprunglich einen

besonderen SchluB hatte.
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Weiter fiihrt die Vergleichung des Stowe-Missals : Christianum

et pacificum nobis finem {vgJ. no. e) concedi a domino deprecemur.

Praesta domine praesta, Et divinum in nobis permanere

vinculum caritatis sanctum dominum deprecemur. Praesta. Dica-

mus omnes [ut supra, vgl. Wien]. Sacrificium tibi. domine, cele-

brandum placatus intende, quod et nos a vitiis nostrae conditionis

emundet et tuo nomini reddat acceptos. Per dominum. Es er-

gibt sich: Die Pro-Reihe Latte urspriinglich einen SchluB, in

welchem die Formel ‘praesta domine praesta’ vorkam.

Von den verscLiedenen Fassungen ist die Fassung des Gelasius

bei Weitem die selbstandigste, vorneLmste und gedankenreicLste.

Der rythniisehe Schlnss. Ist dieser ErlaB vom Pabst

Gelasius ausgegangen, so erwartet man in den Sinnespansen die Be-

obachtung des rythmischen Schlusses. aber nicLt mehr des quanti-

tirten, sondem des accentuirten, wie icL ihn in den Ges. Abband-
lungen zur mittellat. Rythmik II S. 259 und 260 skizzirt Labe.

Die 3 gebrauchlichen Formen (a: rO no, no no no
|
b : ro no, no '-t. no no

J

c: r'o no CO, no n/ ro no) LerrscLen Lier durchaus; vgl. no. 9: Pro his

quos peregrinationis necessitas (b) aut iniquae potestatis impietas

(b) vel hostilis vexat aerumna (a), salvatorem dominum suppli-

camus (c). In no. 13 wiirde ‘corporuraque nostrorum omnium ac

venia .
.’ keinen ScLluB bilden oder einen falscLen : die schon vom

Sinn empfoLlene Umstellung der Hft. Angelicus a gibt den ricL-

tigen SchluB ‘corporumque nostrorum ac omnium venia .
.’. Von

dem ScLlusse no no + no ro no (dcr accentuiiten Xachbildung des

quantitirten Schlusses _o,ou_n.) Labe ich S. 260 gesagt, er

werde nicht oft zugelassen, und Labe geschlossen : ‘besonders liebt ihn

Ennodius und Pabst Gelasius’. Xun, Lier finden sich die 3 Schliisse

:

no. 8 verbum veritatis, no. 12 ‘devoti('me convenerunt’ und no. g
‘custdde retinemus’. So sind alle starkeren Sinnespansen regelrecht

geschlossen und z. B. sogar alle SchluBworter von mehr als 4 Silben

vermieden; auch Hiat im ScLlusse ist sehr selten. In der pa-

riser Hand.schrift folgt auf die hier besprochene Deprecatio ein

sachlich interessantes und gewiB altes Gebet Sp. 561/2 ‘Cotidie

pro familiaribus’. Doch schon die Schliisse ‘voce fundimus; ora-

tionibus; facientibus und confess! sunt peccata’ beweisen, daB der
Verfasser nicht rythmisch schreiben wollte, also ein Anderer ge-
wesen ist als der Verfasser der Deprecatio.



Quintilians kleine Declamationen.

Von

Friedrich Leo.

Vorgelegt in der Sitzung am 3. Februar 1912.

Dieses merkwiirdige Bach ist seit P. Burmanns Ausgabe (1720)

mehr als anderthalb Jahrhanderte fast onbeachtet geblieben, bis

es von Constantin Ritter nntersucht (Die Quintilianischen Decla-

mationen, 1881) und neu heraasgegeben wurde (1884), mit nicht

geniigendem Apparat, aber vielen Emendationen Erwin Rohdes

und des Editors. Dieser hat in seinen Untersuchungen (S. 219—252)

iiber das Verhaltnis des Buches zu Quintilian in der Hauptsache

das Richtige gesagt, aber seine Argumente nicht geniigend dnrch

Interpretation gestutzt. Der Gregenbeweis Trabandts (Greifswalder

Dissertation 1883) ist scheinbar und hat Zustimmung gefunden

(Schanz II 2 S. 361), aber er stellt die Frage falsch und trifft den

Kem der Sache nicht. Ich will hier, ohne die ganze Untersuchung

aufzunehmen, an gewissen Hauptpunkten den litterarischen oder

unlitterarischen Charakter des Baches sowie sein Verhaltnis zu

Quintilian naher bestimmen und den Einblick
,

den es in den

rhetorischen Schulbetrieb und die hypomnematischen Verbffent-

lichungen gibt, dentlicher machen.

Da6 das Buch aus Nachschriften von Lehrvortragen besteht,

ist jedem Leser klar^): technische Unterweisung (senno) mit

Musterreden (dedamatio) die der Lehrer halt and so oft er will

durch Lehre unterbricht. Die Aufzeichnungen sind ungleich nach

dem Belieben des Zuhorers, von dem sie stammen: voUstandige

Reden oder fast voUstandige, Abschnitte, einzelne Satze. Aber

1) Personliche Aussprache des Lehrers z. B. p. 232, 13; 244, 23; 254 sq.



110 Friedrich Leo,

das Aufgezeichnete ist genau wiedergegeben, wie vor allem daraus

bervorgeht, daB die Declamationen Clauselrhythmus haben, der

sermo nicht^). Es ist eine zufallige, nicht geordnete oder redi-

girte Masse : im sermo wird das Allgemeine bei jeder Grelegenheit

wiederholt (z. B. p. 7, 4 and 10, 2; oo, 14 nnd 119, 18), die Theorie

von Proomiam and Epilog steht vor decl. 338; wobei man be-

denken muB, daB das Erhaltene mit decl. 244 beginnt. Der

momentane Charakter des Gesprochenen tritt deutlicb in sprach-

lichen and stilistischen Eigenheiten hervor
;
nock deutlicber darin,

daB ofter in die Deklamation Wendungen aufgenommen sind, die

ihrer Xatur nacb zum sermo gehoren, z. B. p. 12, 8 id sic qitoque

accipitur; 108, 2 ego vero iotos in medinni profero affectns; 170, 3 ce-

tera iam intellego non pertinere ad ahdicationem

;

199, 27 intellego

itaqne non turn multa mihi contra praemium dicenda qiiam contra

argianentum u. s. w. ^).

1) Leicht 7M beobachten z. B. an dec). 249. 269. Man );ann daraus z. B.

sehen, dal3 p. 15, 4 fecit exemplum riehtig uberliefert ist oder p. 108, 24 qui me
metus, qui intus aestus agitavit fCj besser als cigitont (A).

2) Z. B. etiam — qnoque p. (i, 15
; 124, G ; mei exemplo 9, 3 ;

raro valde 311, 1

;

tu hide irasceris, qni ex duobus adulteris nulli eorum par erut 139, 28 (Trabandt

S. 42j; rereciindiis = pudendiis 112,28; wia = eadem 202,20; quare = quod:

58, 27 quure non omnia statim simpliciter dixerimus, minatur; 109, 23 aut obi-

cilur quare fecerit filitts aliquid, aut obieitur epuare non faciat (jenes Declamation,

dies sermo; vgl. LOfstedt Philo). Komm. zur peregr. Aetb. 323); quM c. coni. =
acc. c. inf. : 100, 1 ut dicam equod iustim sit euni interfici. Der Gebrauch der

Modi ist sehr frei. Eine auffallende stilistiscbe Eigenheit die anaphorische Wie-

derholung im sermo (nicht Figur): p. 10, 2 videte quid utraqiie pars relit, quid

utraque pars dicat; 43, 11 haec de iure, liaec de rogatione; 77, 4 inciderint in

eandem sortem, in eandem condicionem

;

87,2 dicemus hoc esse piro nobis, dicemits

hoc esse pro re publica; 102, 4 quod pertinet ad affectum, quod pertinet ad aequi-

tatem; 120, 20; 104, 3. 4 u. s. w. (die Figur in der Declamation, z. B. 8, 4; 92, 19;

171,2; 203, 20; 239, 13; 240, 1; 333,21).

3j Fiir Vertiechtung von sermo und declamatio ist besonders bezeichnend

p. 110,9 ilhs argumentis adiuvari solet haec quaestio : si imperes filio, ut sen-

tentiam <,index> dicat contra quain existimat, si testimonium iubeas did eius rei

quam ignorat, si sententiam in senatu — Hiaec magis civilia et in medio posita

[si] ex nostra iibertate, <ista ex criminum immanitate> argumenta repetenda sunt
:)

si Cajjitolium me incendere iubeas, arcem occupare: licet dicere, haec sunt quae

fieri non oportet. Mit dem eingeklammerten Satz unterbricht der Lehrer die

Deklamation und erlautert sie, mitten in der Periode. — Der Satz bedarf (auBer

der Streichung von si) einer Erganzung, wie ich sie gegeben habe; ebenso not-

wendig ist zu Anfang index, vgl. in derselben Sache p. 49, 28 ut sententiam indices

dicere <liceat qualem> relimus (die Erganzung von Rohde), ut testimonium non
ad arbitrium parentum reddere, amico {immo die Hdss.) suadere quod animus
dictavent, p. 422, 19 equaedam exeipi : senatoris

,
magistratus, iudicis sententiam

;

et liberos esse quia cives (p. 110 ex nostra Iibertate).
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Weiter fiihrt uns der sermo vor decl. 270 (acciisatur pater

quod causa mortis fuerit): ‘der Alte hat es leicht was Affect und

aequitas angeht; aber das wird ihm nichts helfen, wenn er das

Gesetz nicht aaf seiner Seite hat’
;

diligenter ergo pugnare circa

legem debebinius
;

et sane asperiores in coniroversia partes fortasse

recte declamatores relinquant ^). divisio paene hoc proprium habet,

ostendere ossa et nervos controversiae, et secundum meum quidem

indicium idem praestare declamatio debet (nam sine his de quibus

locutus sum caro ipsa per se quid sit intellegitis)
;

sed in decla-

matione vestienda sunt, haec ut ex illis interiores vires habeat -).

finiamus ergo necesse est, quid, sit causa mortis; iota enim lis ct omne

discrimen controversiae in hoc positum est. nam si ad finitionem

partis adversae accedimus , mdlo modo defendere nos possumus.

nos ergo causani id esse mortis dicemus, quod nullis extra

accedentibus causis mortem homini adferat, quod solum mortem homini

intulerit. deinde dicemus, si accedendtim sit finitioni partis ad-

versae, frequenter etiam honestissimu in hanc cahonniam cadere

posse, subiungemus quaestionem
,
an possiY qnisquam accitsari, quod

causa mortis fuerit in eo qui iitre sit occisus. scquitur quaestio,

an hie iure sit occisus. post haec licebit nobis dictre ilia quae sola

dicuntur (a declamatoribus). Die berausgehobenen Worte storen

nicht nur den Zusammenbang
,

sie baben aucb nichts mit ihm zu

tun; die Eede ist nicht von der divisio, sondern von der finitio.

An die Worte diligenter ergo pugnare circa legem debebinius schlieht

sich sachlich (denn et sane — relinquant ist nur eine Zwischen-

bemerkung) unmittelbar an finiamus ergo necesse est quid sit causa

mortis. Denn die lex ist (p. 101, 22) qui causa mortis fuerit, capite

puniatur. Dazwischen steht: ‘die divisio zeigt Knochen und Nerven

der Streitsache, die Declamation soil aber auch nicht nur Meisch

baben, sondern Knochen und Nerven mit Fleisch bedecken, das aus

ihnen seine Kraft zieht’ . Diese Bemerkung hat auch eine polemische

Spitze gegen die Declamatoren, aber nach einer ganz andern Rich-

1) So BC riclitig, recti declamatoris A sinnlos. Der Lelirer stellt sich und

seine Schuler, die auf die asperiores in coniroversia partes besondere Sorgfalt

verwenden, in Gegensatz zu den declamatores, die nur auf den Aifect bedacht

sind und liber aequitas, nicht liber das ius reden. Darauf bezieht er sich wieder

am SchluB des sermo, der danach wie oben geschehen zu ergiinzen ist : a decla-

matoribus ist vor dem dann folgenden declamatio ausgefallen.

2) So ist zu schreiben, habeat fiir habeant. Das Verstandnis war bisher

dadurch gestort, daB man vestienda sunt haec zusammennabm, statt haec auf caro

zu beziehen.
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tung gewendet: dort heidt es, die Declamatoren sorgen nicht ran

die lex, weil das Kenntnis and Nachdenken erfordert, sondern

nnr ran die aequitas; hier, bei den Declamatoren spielen nicht die

quaestiones, also der disponirte Gehalt der Streitsaehe, die Hanpt-

roUe, sondern colores, sententiae, loci, figarae. Es ist also kein

Zweifel, daB die Satze aus der Erorternng herausfallen. Aber
dock scheinen sie nicht als Beischrift aus einem andern Vortrage

hierhergelangt zu sein. Der sermo dieser declamatio hat namlich

das Eigentiimliche, da6 die quaestiones im Anschlufi an die finitio

aufgezahlt werden: die beiden ersten quaestiones betretFen die

finitio, die folgenden setzen sie voraus; darum habe ich alle aus-

geschrieben. Zu vergleichen sind die Vorreden zu deck 292.

316. 342. Der Lehrer wird also, nachdem er sich bei den Worten
fiber die finitio in eine polemische Stimmung gegen rhetorische

tJnsitten hineingeredet hatte, so nebenher anch auf die divisio und
deren Vernachlassigung in den fibUchen Schulreden gekommen
sein und dann seinen Eaden wieder aufgenommen haben. Die

Nachschrift, die wir lesen, driickt das nicht zur Gentige aus, viel-

mehr sie gibt im Schein des regelmafiigen Eortgangs der Rede
eine Gedankenverzerrung; aber sie lafit uns deutlich in den durch

momentane Bewegung bestimmten Lehrvortrag hineinblicken.

Ahnlich liegt die Sache im zweiten Teil des die finitio be-

handelnden sermo vor deck 247, dessen erster Ted uns gleich

beschaftigen wird. Der Lehrer sagt: ‘eine Definition kann falsch

oder unvoUstandig sein
;

keines von beidem konnen wir von der
gegnerischen Definition in diesem EaUe behaupten und durfen

fiberhaupt nicht sowohl bei deren Widerlegung als bei Begrfindung
der unsrigen verweden’. Dann verweilt er aber doch bei der
Widerlegung nicht genau der gegnerischen Definition, aber einer

ahnlichen mit zu vielen Merkmalen
:

p. 10, 22 sit ergo (mit unlogi-

schem Ubergang) ut non infirmandum finitionis genus, ita ad con-

vincendum nimis plena, possunms enim dicere: ea quae viro per

nuptxas tradita in societatem vitae venit, sed non tantum Tnaec uxor *).

sicut non negaremus uxorem, si ita fini(ri audi}remus: ‘uxor est quae

per nuptias a parentihus in matrimonium tradita in societate (vitaey

midtis annis dlud ‘a parentibus tradita’ non necessarium

in finitione nxoris sit: ista falsa quidem non sunt, sed plerisque

detractis exit adJmc uxor. Eamlich sie kann tixor sein 1) ohne
societas vitae, weim gleich nach den nuptiae eines von beiden stirbt,

1) Die Uberlieferung des Satzes ist richtig.

2) Fur finiremus Ritter nach Schulting finiretur. Unentbehrlich ist vitae.
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2) ohne miptiae, wenn sicli die beiden Uherorum creandorum gratia

verbimden haben^). Hier konnte hinzutreten 3) obne a parentihiis

tradita zu sein: der oben darch den Druck beransgehobene an

falscher Stelle stebende Satz. Er stebt da, wie wenn der Lebrer

gleicb nacbdem er die Definition ansgesprocben
,

atif die einlench-

tende IJberfliissigkeit dieses Merkmals hingewiesen nnd dann erst

die Kritik begonnen hatte. Erst der Abscblnfi videamns igitur:

si ista supervacua et circumfusa (ab')sunt, finitio Jiuic noniini sufficit

zeigt worauf der Lebrer binauswill: er will zeigen, dafi nacb

Abstricb der nberfliissigen Merkmale der zu weiten Definition die

eigne zuerst anfgesteUte ubrig bleibt. So vollziebt sich eine

Erorterung in der durch den Moment bestimmten balb zufalligen

Eede.

Der sermo beginnt mit einer Belebrnng fiber die finitio : sie

mnfi von scbarfer Erfassung der einander entgegenstebenden Be-

bauptnngen ausgeben nnd die in diesen vorkommenden Hanpt-

begriffe bestimmen (videte quid utraque 2>cirs celit, quid utraqiie pars

dicat, et illud quam fieri potest hrevissime et significanfissime compre-

hendite). Das wird an dem vorliegenden Ealle (das Madchen bat

nacb dem Selbstmord des Entffibrers nocb vor eingetretenem Tode

die Ebe gewablt und beanspmcbt das Erbe) demonstrirt : ut puto,

dicit haec qmeUa: U(xor sum. nuptias enim opfavi. optundo statbn

maritum hahere ilium coepi; nccesse enim erat illi marito esse, si

viveret ; nec tempore fit matrimomum, sed iure’. baec ergo compre-

bendenda sunt finitionibus. dkit pars diversa: 'non fuisti uxor,

non nupsisti cum illo 'opto', ne tradita es quidem illi ®), sed sfatim

discessit post vocem. boc finitione comprebendendnm est: 'uxor est

quae femina viro nuptiis conlocata in societatem vitae venif. tu non

es tradita ^). ilia quid dicit ? ‘uxor est cuius cum viro matrimonium
factum est’. pars diversa boc dicit®). finitio interim dicitur falsa

1) 11, 12 quomodo ergo ista ‘societas vitae’ adiecta non quidem mentitur, sed

adicit <nony necessarium, iia illud quoque ‘nuptiis coUocata’ efficit uxorem, sed

non hoc sohmmodo [erit], Statt per nuptias der vorliegenden Definition ist aus

der friiheren nuptiis collocata gesetzt, mit der Ungenauigkeit des mundlichen

Vortrags.

2) So ist zu interpungiren und (nur mit Einfiiguug von ab) zu schreiben.

3) Der (bier einzige) Montepessulanus (AJ: non stibsisti (corrigirt von Pi-

thoeus) cum illo optione tradita es quidem illi. Es wird allgemein vor options

interpungiert, davor bebielt man frtiber non nupsisti cum illo

;

Gronov non coiisti,

Ritter mit Barth, Lipsius, Robde non nupsisti enim illi. Die Emendation bedarf

keiner Begriindung (cum illo 'opto’ wie so oft verbo, cum dicto).

4) turn und est A, frub verbessert.

5) p. d. cmvtradicit Scbulting, partis diversae finitio interim — Rohde.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 1. 8
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u. s. w. Von den 3 durch den Druck bezeichneten Satzen sind

die ersten beiden parallel, der dritte steht an falscher Stelle. Die

richtige Fassnng ist diese: ut puto, dicit haec iniella: 'uxor— — iure.

dicit pars diversa: 'non — vocem’. haec ergo comprehendenda sunt

finitionibiis. ilia quid dicit? 'uxor — esf. pars diversa hoc dicit:

'uxor — venit. tu non es tradita’ ^).

Es ist vielleicht moglich, den Vorgang, der in der iiberlie-

ferten Fassnng hervortritt, fortschreitender Corruptel zuzuschreiben;

wahrscbeinlicher ist es, daB wir eine mit Correctnren versehene,

dann nicbt ausgearbeitete and bei der Abscbrift zum Zweck der

Herausgabe durcheinander geschriebene Nacbschrift des miindlichen

Vortrages besitzen.

Einfacher scbeint die Sache in der 246. Declamation zu liegen

(qui fortiter fecerut hello imminente soporem ah noverca subiectum

bibit u. s. w.)
;

bier ist p. 6, 23 leicht zu sehen
,
daB ein Satz in

den Text eingesprengt ist : inter summa discrimina rei publicae non

fuit venenum ego deserui. Nach einigen Satzen werden im sermo

die beiderseitigen Behanptungen pracisirt, dann venenum definirt;

die Gregenpartei negat venenum esse, der Klager dkit venenum esse.

DieWorte non fuit venenum sind die Behauptung der Gegenpartei,

gegen die 7, 16 sq. die declamatio gerichtet ist. Einfach einfiigen

lassen sich die Worte an einer ihnen zukommenden Stelle nicht

(vgl. 7, 20), aber sie sind als Hauptsatz der Gegenpartei (wie 7, 17

veneficii accuse des Klagers) in der declamatio ausgesprochen worden.

Wenn man sie entfernt, so liegt der Satz richtig da (bei Burmann
nnd Ritter ist zwiscben venenum nnd ego eine groBe Liicke notirt).

Die Einfiignng ist also mechanisch erfolgt, der Satz aber gehort

in den Zusammenhang der Deklamation, ohne in ihrer gegenwar-
tigen Form eine Stelle zu haben. Da liegt also auch ein compli-

cirter Vorgang vor, dessen Anfang auf die erste Aufzeichnung

nach dem Vortrage znriickgeht.

Nicht minder einfach lost sich eine Stelle in deck 268 {conten-

dunt orator medicus philosophus, das aus Quintilian VII 1, 38 nnd 4, 39

bekannte Thema) p. 95, 4: neque ego ignore esse quosdam qui quainquam

nomen sapientiae facile atque avide, ut sic dixerim, dederunt, tamen

quidam sapientem ex fabulis repetunt^) et inter eos qui studuerunt, qui

1) Man ist versucht an eine andere Ordnung der Satze zu denken, namlich

daB der letzte Satz (ilia — dicit) an Stelle von dicit pars diversa einzusetzen sei;

dies wird widerlegt durch die Worte des Lehrers videte quid utraque pars dicat

(s. 0.). Einen Teil des Kichtigen hat Bitter angegeben.

2) sapientiam ex fahulis reip.tunc die Hdss., trefflich emendirt von Aerodius,

Obrecht, Schulting.
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eldboraverunt, nullum adhuc inventum esse confitentur. Hieran hertun-

zucorrigiren hat keinen Sinn*). Es ist klar erstens dafi quamquam

nnd tamen correlat sind, zweitens dafi neque ego ignore esse qiios-

dam — nnd tamen quidam — nicht zusammengeht. Wenn man
dies beobachtet, so ergibt sich, da6 zwei verschiedene Satze an

einem gemeinsamen Zipfel znsammengebunden sind: 1) neque ego

ignore esse quosdam qui sapienfem ex fabulis repetunt, 2) quamquani

nomen sapientiae facile ntque avide, ut sic dixerhn, dedenmt, tamen

quidam sapientem ex fabulis repetunt. Das heiSt, eine Xachschrift

des Vortrags ist ans einer andern erganzt worden; die andere

ist zu verschieden, nm bei derselben Gelegenheit anfgenommen zn

sein, sie stammt von einer andem Behandlung desselben Themas

dnrch denselben Lehrer (vgl. z. B. decl. 358 nnd 372). Der Vorgang
liegt offen da ; ein Zuhorer hat in seine Nachschrift den Nachtrag

eingetragen nnd den AnschluB an den vorhandenen Satz bezeichnet.

Danach ist der Nachtrag in den Text hineingeschrieben worden;

natiirlich so nicht von dem Urheber der Nachschrift.

Ferner decl. 806 (ein Knabe ansgesetzt, der Vater stirbt;

nach Jahren meldet sich ein junger Mann, beansprucht von der

Frau seine Anerkennung nnd das Erbe. inter mores iudicii hello

idem udulescens fortiter fecit :
petit praemio nuptias eius quam matrem

dicebat, manente priore iudicio): man wnBte daB die Fran sich nach

dem ausgesetzten Kinde sehnte; das benutzte der jnnge Mann nnd

hoffte leicht Glanben zn finden; als er sich durchschaut sah, zog

er die Verhandlung hin: p. 201,2 nihil indicium magis trahit quam

diffidentia petitoris. ante consummavimus helium, non frandabo te,

iuvenis, gloria tua: tn fugasti hostes; felices si qui tibi sunt

parentes. ntinam credibilia finxisses : elFeceras ut te cuperet

agnoscere. hie Tibet alloqui iuvencm. tu quidem fortiter fecisti; sed

minor corporis virtus, plus est in aninii moderatione, ne quid improbe

petas, ne videaris isto animo litigusse^). Es ist klar, daB die Worte
hie lihet alloqui iuvenem, dnrch die der vortragende Lehrer in der

Fiction die Richter, tatsachlich die Schuler darauf aufmerksam

macht, daB jetzt der vir fortis zu apostrophiren ist, nicht auf die

Apostrophimng in dem hier durch den Druck herausgehobenen

Abschnitt folgen kann. Es geht aber auch nicht etwa an, jene

Worte vor yion fraudabo te einzusetzen; denn die dnrch hie libet

1) Gronovs idem statt quidam kann nicht richtig sein
,

denn quamquam —
dederunt gilt nicht von denen, die nur das Ideal anerkennen (den Stoikern), son-

dern geht auf die Setzung des Namens iiberhaupt.

2) litigasse: in dem vorigen Prozefi.
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aUoqui iuvenem eingeleiteten Satze haben andern Stil als die durch

non frauclalo te eingeleiteten. Jene sind in dem trocknen Ton,

der in den Declamationen
,
nnd anch in dieser, die Regel bildet;

didisl-ioh iii mii. tu qiiidem fort iter fecisti abgetan, dann lebrbaft: 60-

cfQoevvri ist mebr als avdgsici. Der vorbergebende Abscbnitt ist

patbetiscb
;
er zerfallt ancb in zwei Teile, jeder scblieBt mit einer

sententia: felices si tibi snnt parentes nnd effecems id te cuperet

ognoscere; diese zweite STtl Jtaaiv nnd so gemeint, als ScbluB des

Abscbnittes. Wir baben also vor nns zwei verscbiedene Fassungen,

deren zweite bier urspriinglicb ist; die andere ist einer von dem-

selben Lebrer vorgetragenen Bebandlung desselben Tbemas nacb-

gescbrieben und aus dieser Nacbscbrift dem erbaltenen Concept

beigescbrieben worden.

In derselben Declamation findet sicb p. 203, 10 sq. eine abn-

licbe Dablette : bene etiam (diciam die Hdss.) compositis aetatibus

coacta matrimonia iamen facile fastidiuntur, site non habet omne quod

licet voluptaiern sen continiiis vicina satietas site durum est quod ne-

cesse est: quid si adfert impares annos? in Jiac aetate ne olirn quidem

iuncti se amant. ojicries flannneo canos, ut inducia in cubiculum quo-

modo hlandiatur, qimnodo cqjpelletP noni tu matrem vocnbis. Dies

bat ricbtigen Fortgang: ‘erzwungener Ebebnnd ist anch unter

Gleicbalterigen nacb knrzem GenoB gefabrdet
;
wie viel mebr, wenn

die gezwungene Braut in einem Alter ist, in dem aucb unter jung

Verbundenen die Liebe aufbort: da ist scbon die Brautnacbt ein

Unding’. Dann weiter ; inter pares qiioque annos citiiis femina se-

nescit, neque omatur aims uxor nisi memoria. tu fortnsse nunc velis;

ilium annum expeeta qui veniet: non eundem graduin ultima aetas

facit nee decedit siqnema vita, sed ee/rrnit. ‘Aucb unter Gleicb-

alterigen wird die Frau eber alt. und der Mann liebt sie nur nocb

aus Erinnerung. Sie erscbeint dir jetzt vielleicbt nocb begebrens-

wert, aber die Zeit ist nabe wo sie, wie alte Leute pflegen, plotz-

licb verfallen wird’. Der erste Satz ist durcb in hac aetate ne

olini quidem iuncti re amant vorweggenommen
;

der zweite setzt

voraus, daC die Frau nocb den Scbein der besten Jabre bat, und

streitet mit aperies jlammeo canos. Zwiscben den beiden Satzen ist

ein Zusammenbang wobl zu construiren, aber sie hangen nicbt

eng zusammen; beide sind der urspriinglicben Nacbscbrift aus

einer anderen beigescbrieben *).

1) Rohde hat den Satz inter pares — memoria zwischen necesse est und quid

si adfert eingeschoben
;

aber bier zerstort er den Zusammenbang, der auf die

erzwuugene Ebe gebt
;
und die Folge des vorletzten und letzteu Satzes wird

nicbt besser.
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Diese Stellen (deren Zahl sich bei naberem Zusehen obne

Zweifel wird vermehren lassen) lehren uns Folgendes. Die Xach-

schriften, aus denen das Bucb besteht, sind nicht von dem heraus-

gegeben worden, der sie fiir semen Gebraucb angefertigt bat : kein

Jiinger der Rbetorik wiirde die Vortrage seines Meisters so nn-

redigirt ins Publikum gebracbt haben. Viebnebr waren diese

vzonv^ficcra nur fiir den Privatgebraucb aufgezeicbnet und fiir

diesen ancb mit Xacbtragen verseben worden. In unbestimmbarer

Zeit ist das Manuscript gefnnden worden, vielleicbt lange nacb

dem Tode des Anfzeicbners im Besitz seiner Familie; so ist es,

wabrscbeinlicb wegen des beriihinten Namens, den es trug und tragt,

veroffentlicbt worden, und nun zwar obne Anderung und Bedaktion,

aber indem alles was das Manuscript entbielt abgescbrieben und

vervielfaltigt in die Welt ging. Es ist also ein Bucb, das nur

insofem litterariscb ist
,

als es nacbtriiglicb in die Litteratur

bineingescboben wurde
;
von Ursprung und Natur ist es im eigent-

licben Sinne unlitterariscb ; wobldurcbdacbte
,

aber den Erforder-

nissen der Scbule entsprecbend formlos vorgetragene Lebre, wobl-

vorbereitete, aber der Eingebung des Moments folgende Rede, von

einem Scbiiler znm bauslicben Gebraucb mebr oder minder aus-

fiibrlicb nacbgescbrieben und gelegentlicb ergiinzt; dann mit alien

Spuren der momentanen und auf litterariscbe Form nicbt bedacbten

Arbeit abgescbrieben und berausgegeben.

Wenn wir nun von dieser Erkenntnis aus das Verbaltnis des

Bucbes zu, dem durcb die Handscbriften bezeugten Namen Quin-

tilianus zu bestimmen sucben, so ist zunacbst die Fragestellung,

die nacb der Entstebung des Bucbes vor oder nacb der Institutio

oratoria fragt '), erledigt. Als Quintilian die Institutio scbrieb,

batte er den Unterricbt aufgegeben; bei seinen Lebzeiten sind die

Vortrage sicher nicbt erscbienen; also konnte weder in den Vor-

tragen von der Institutio nocb in der Institutio von den Vortragen

die Rede sein. Dagegen entbalten die Vortrage sebr viel Quin-

tilianiscbes. Das Techniscbe trifFt, wie Ritter S. 224 If. nacb-

gewiesen bat ^), durcbaus mit der Institutio zusammen
;
das beweist

natiirlicb nur die Moglicbkeit der Identitat, nicbt die Identitat

des Lebrers mit Quintilian, da dieselbe Lebre aucb von anderen

Lebrem auf die Deklamation angewendet werden konnte. Aber

es fehlt aucb nicbt an personlicben Wendungen, in denen der

1) Ritter S. 251 ff., Trabandt S. 2 ff.

2) Trabandts Polemik (S. 20 ff.l ist stumpf, da er nur auf das Techniscbe

eingeht. Abweiehendes nachzuweisen (S. 27 if.) ist ihm garnicbt gelungen.
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sermo mit Quintilian znsammentrifft
;

z. B. p. 292, 4 non tarn illi

opus est opera advocati qitam fide testis'. Quint. IV 1,7 sic enim con-

tingit, id non stiidium advocati videatur afferre, sed paene testis fidem,

X 1, 111 tanta auctoritas inest, ut disscntire pudeat nee advocati stu-

dium sed testis ant iudicis afferat fidem-, p. 102, 10 (oben S. Ill) ossa

et nervi controversiae — in declamatione vestienda sunt, haec (caro)

ut ex illis interiores vires habeat, dazn folgende Stellen Quintilians,

die nicbt dasselbe in derselben Sacbe sagen, aber sicb in genau

derselben Spbare des bildlicben Ausdrncks bewegen : VIII praef. 18

omissa rerum [qui nervi sunt in causis) diligeniia — . corpora Sana

speciem accipiunt ex quibtts vires. — ilia — elocutio res

ipsas effeminat quae illo verborum habitu vestiunt ur, V 8, 2 cetera

quae continuo magis oraiionis tractii decurrunt, in auxilium atqiie or-

namentum argumentorum coniparantur ner risque illis, quibus causa

continetnr, adiciunt indncti super corporis speciem, Y 12, 18

habitum ipsuni orationis virilem tenera qundam elocutionis cute

operimus ^).

Dies wurde freilicb wenig helfen, wenn es ricbtig ware, dad

die Deklamationen iiberhaupt den Anscbanungen zuwiderlaufen,

die Quintilian von der Deklamation im Scbulunterricht gehegt und

ausgesprochen hat. Aber diese Ansicht ist irrig. Quintilian (II 10)

hat zwar starke Bedenken gegen die iiblichen Themata mit ihren

Zauberem imd Pest und Orakeln und bbsen Stiefmuttern (§ 6),

aber er fiigt gleich hinzu, dab man etwas nachgeben miisse und

jungen Leuten gestatten haec themata tractare, id exputientur et

gaudeant materia (5), sed certe sint grandia et tiinnda non stulta etiam

et acrioribus oculis intuenti ridicula (6). Es komme also auf die

Behandlung an; diese miisse dem forense genus entsprechen, nur
dafi man auch hier etwas concediren miisse: quare declamatio, quo-

niam est iudiciorum consiliorunique imago, similis esse debet veritati,

quoniani autcm aliquid in se habet iKideiy.xixov, nonnihil sibi nitoris

assumere (12). Darum, obwohl dieses Buch fiir die Ausbildung des

Bedners bestimmt sei, wolle er doch auch der scholastici gedenken

(15: ne quid studiosi requirant, etiam si quid erit cqiiod ad scholas

pertineat proprie, in transitu non omittemus).

Uberall wo Quintilian auf das Deklamiren zu sprechen kommt,
aubert er sich in demselben Sinne : X 5, 14 declamationes quotes in

scholis rhetorum dicuntur si modo sunt ad veritatem accommodatae et

1 )
Vgl. Ritter zu p. 102, 15. Ritter weist auch mit Eecht S. 244 darauf

hin, daB das einzige Cicerocitat (p. 441, 1) aus der von Quintilian bevorzugten

Cluentiana ist.
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orationibus similes, — sunt utilissimae, V 12, 22 componat se ad imi-

taiionem veritatis; an diesen und ahnlichen Stellen bedeutet veritas

die dem wahren ProceB entsprechende Behandlung '). Den iiblichen

Themata hat sich Quintilian in seinem TJnterricht nicht entzogen,

er fiihrt eine Reihe dieser Themata an, um an ihnen zu exem-

plificiren. Wir erfahren anch durch ihn (II 6, 1. 2), dafi er die

Methode des IJnterrichts vorzog, die in den Deklamationen er-

scheint, namlich den Vortrag durch den Lehrer (plus proderit de-

monstrasse redam protinus vium quant revocare ah errore iam lapsos).

Genau in der Weise, die man nach alien diesen AuBerungen

fur Quintilians Schulbetrieb voranssetzen mu6, hat der Lehrer,

dessen Vortrage uns in den Aufzeichnnngen des Schulers vorliegen,

seinen Unterricht gefiihrt. Er besteht darauf, daB, abweichend

von der ublich gewordenen Deklamatorenweise
,

der juristische

Inhalt der Themata scharf gefaBt und zur Hauptsache gemacht

werde
:
p. 102, 4 facilis et in promptu ratio est huic seni quod pertinet

ad affectum, quod pertinet ad aequitatem. nisi tamen etiam hire defen-

ditur, verendum erit ne ilium flentem indices damnent^); diligenter

ergo pugnare circa legem debebimus^). 182, 24 sed prius iure defen-

dendus est. 366, 1 sed non semper sequendi sunt affectus et plerumque

consilium his praeponendum est. Dann erst kommt die aequitas *)

(5,1 haec circa ius, ilia circa aequitatem, 43,11; 217,21; 344,20;

352, 7), der affectus. In der declamatio nehmen durchweg die

Affecte einen viel geringeren Raum ein als die probatio, die auf

die Gesetze gegrlindete Verteidigung und Anklage^).

Einen verschwindend geringen Raum nehmen die loci ein
;
der

Lehrer macht besonders darauf aufmerksam p. 244, 23 : nolo quis-

1) Besonders bezeichnend ist III 8,51 praecipue declamatoribus considerandum

est quid cuique personae conveniat, qui paucissimas controversias ita dicunt ut

advocati, plerumque fdii, parentes, divites, senes, asperi, lenes, avari, denique

superstitiosi, timidi, derisores fiunt.

2) p. 353, 26 alioqui, nisi hoc ohtinuerimus, frustra plorahimus apud iudicem.

3) Dann (s. oben S. Ill) iiber die asperiores in contrmersia partes, und zum
SchluB des sermo

;
post haec licebit nobis dicere ilia quae sola dicuntur <a decla-

matoribusy-. vgl. Quint. V 8, 1 pars altera probationum — plerumque aut omnino
neglegitur aut levissime attingitur ab his, qui argumenta velut horrida et confra-

gosa vitantes amoenioribus locis desident u. s. w.

4) Von Seneca als tractatio von der quaestio geschieden : contr. II 2,5
praeter illam quaestionem — reliqua, cum ad aequitatem pertineant

,
tractationis

sunt, und oft (Trabandt S. 25 f.). Der Terminus auch in decl. 299; p. 180,27

in qua tractatione Tta&rittiimg pro re publica indignandum.

5) Quint. V 8, 3 nec abnuerim esse aliquid in delectatione, multum vero in

commovendis affectibus; sed haec ipsa plus valent, cum se didieisse index putat,

quod consequi nisi argumentatione atque fide rerum non possumus.
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gnam me reprehendat
,
tamquam vohis locos von dem. si awpliare

declamationem voletis et ingeniiim exercere, dicefis quod ad caiisam

hums radio modo, ad deleclationem aurimn forfasse ijertineat] dann

folsrt in der declamatio ein locus iiber das Weinen, der aber sehr

bald in das quod ad causani perthiet iibergeht (so anch p. 262), ganz

wie er p. 2sq. vorschreibt, man miisse sich gewohnen id quotiens

communem dixerimns locum, ad propritim revertamur: communis est

locus ndversns adulferos omnes
,

proprius udcersum hos adulteros.

Znweilen scbreibt er einen locns vor, ohne ibn auszufiihren:

p. 276, 5 hie snbici jioterat et locus in quo Inudemus hanc legem,

411, 11 hie de sanctitate indiciorum, ansgefiibrter (aber nnr als Hin-

weis im sermo ) 239, 2 sq. die Scblachtbeschreibung.

Aucb der Stil entspricht dieser auf die Sache gerichteten, der

Mode nnd dem UbermaS abgeneigten Haltnng. Die Fignren sind

sparlich iiber die Rede verstreut. Einmal macht sicb der Lehrer

in abnlicher Weise iiber die Fignrenhaseber wie sonst iiber die

stets Pathetiseben lustig: p. 311, 8 gulosos figurarum dneet haec

species — — id autem si intellexerint indices, rel propter hoc ilium

damnahiint u. s. w. Vor allem die sententiae. Man kann oft lange

lesen, ebe man auf dieses Hanptrequisit der Deklamatoren stbbt,

gegen dessen Mifibrauch Quintilian sich sehr scharf auBert *).

Aber die sententiae fehlen keineswegs, sie sind nnr selten tmd

ausgesucht Der Lehrer vertritt in der Praxis genau den Stand-

punkt, den Quintilian VIII 5, 25 sq. einnimmt: pntet media quaedam

via: die lumina orationis sind velut oenU quidam eloquentiae, aber

Augen moebte man nicht iiber den ganzen Korper haben.

Icb halte es nach alledem fiir sehr wabrscbeinlicb, da6 der

Lehrer, aus dessen Unterricht diese vTiogvqgccTK stammen, in der

Tat, wie die Handschriften berichten, Quintilian gewesen ist^).

1) VIII 5, 2 nostris temporibus modo carent, 14 turpe ac pjrope nefas ducunf

respirare tdlo loco qui acclamationem non petierit, 31 nec muUas plerique senten-

tias dicunt, sed omnia tamquam sententias, 34 istam novam licentiam.

2) Z. B. im letzten Abschnitt von deel. 252: p. 32,1 parasitum habuit;

33, 16 non est isia fama, eomitia sunt-, 34, 7 sacerdotium filiae meae ante rumorem

speravi. S. o. S. 116 zu decl,306. Zuweilen wird das Material fur sententiae gegeben,

ohne sie auszufiibren
:
p. 112, 1—4 (in der declamatio), 432, 1—4 (im sermo).

3) Ich fiige gleich einige weitere Bemerknngen zum Text hinzu. p. 8, 22

non alio modo andivi bella quam <ahy avonm proavormnque temporibus. —
51, 7 et ita demum tutum <poteriV> perpetuumque esse humanum genus, si amor

ac fides nullam hubuerint oblivionem, ea rursus quae alieno (aliquo codd.) incom-

modo commutantur, brevi morle deficiant. — 54, 9 etiamnum interrogo, staturusne

contra fuerit? die <stayturum. — 57,24 quam istud.non humani tantimi operis,

sed divini cuiusdam beneficii arbitrandum est! turn hos coniunxistis, di, ligastisque
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(coni, culpastisque codd.). — 59, 16 paulo fortior recusaret etiam nitbere nisi cui

voluisset: haee subiecit in hoc se imperio tuo, ex ariUrio pairis nupsit; [paulo

fortius] vindicari debet matrimonium iam factum. Das eingeklammerte paulo for-

tius ist Variante zu dem voraufgehenden paulo fortior. — 60, 5 ecgiM ignoscis?

Gronov hat natiirlich ecquid fiir haec quid der Hdss. geschrieben, Ritter erwahnt

es nicht; datum verweise ich auf 182,5 ecquid agnoscis? und 248,13 ecquid

manifestum est ? (an beiden Stellen haec quid A). — p. 87, 22 vos proditorem in

eivitate sinetis esse? cum totiens bella interceniant fnon dico de eoctremo illo

discrimine), tantine est <,ulla lex ut civibus causa sit> metus quisquam? Dann

Z. 27 sed accusatoris quid interest? aut quid est cur <adversetur?> iniquiore

condidone dicturus sum hodie causam quam antea dixi. turn detulerat eum cui

nihil obici posset : hodie deferet (defert codd.) damnatum. Keine Corruptel ist in

dieser auf einer Handschrift beruhenden Uberlieferung hanfiger als Wortverlust.

Die folgende declamatio (267) ist ganz verstiimmelt; 89,6 nihil magis faciendum

mihi esse intellego quam ut invocem publicam fidem: ut id quod remisistis, cuius

oblivisci optimum putastis <.ne noceat utque oblivioi> non intra verba modo pri-

mumque promissum steterit, sed penitus animis ac mente <.conditam> impetrasse

videar. Z. 13 lacrimas quidem meas si hie in iudieio <arguit, mihi certe cum

fletu etiam laetis> temporibus, etiam in hoc pace <et> tranquilliiate degendum

est, cum sint exorandi adhuc animi multorum <ac> sustinenda malignitas. 90, 3

vor nec und hinter meas Lucke (weder nee noch simul zu andern). Z. 8 sed

quemadmodum apud vos moderationis famam consecutus sum, ita apud me ipsum

<verebar >. haec quoque gravis verecundia animo fuit, quod videbar hoc

fecisse tamquam moderator (namlich aaxpgovieTtje

,

vgl. Thukydides und Plato).

Z. 14 cum praesertim adfectatio tyrannidis multa crimina et quae <non> eoniectura

colligi oporteat verum manifesto deprehenda<s fera>t. 91, 6 tu id mihi crtmiiits

eius argumentum vis videri, cuius <cau$a> desperatio est Ubrigens ist es nicht

unmoglich, daB die Liicken in der ersten Publikation vorhanden waren und von dem

Zustande der Urschrift herriihren. — 94, 3 atqui enim bedeutet nicht atqui etiam,

sondem atquin (n als Compendium gefaBt). — 97, 12 itaque, etiamsi medicina find

fata non potuerunt, productus est tamen usque ad earn <cquam vidistis senectutem per

medicum filium> pater noster, qui tres liberos habebat. — 104, 1 : wenn jeder, der

den Tod eines andern veranlaBt hat, causa mortis ist, so I’allt unter die Definition

auch der Anklager, der Zeuge, der Angeber et ille qui sceleratum produxit in

supplicium (publicum codd.), vgl. 105, 19 unus ex his de quibus paulo ante loque-

bamur: vel accusatcr vel testis vel index vel index (so, nicht index vel index)'.

Quint. VII 3, 33 in derselben Sache accusator, testis, iudex rei capitalis (die De-

klamation fiigt, ihrer Sphare gemafi, den index hinzu: ille qui adulteros marito

prodidit). — 115, 11 dum propulsare hostem vel virtute (morte codd.) sua vel san-

guine vel postremo corpore ipso morari studet- Vieles andere muB auf R. Burgers

neue Ausgabe warten.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 1. 9
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Studien zuni Mahavastu.

Von

Hermann Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 17. Februar 1912.

Vor einer Reihe von Jahren legte icli Untersucliungen vor’),

in deren Mittelpnnkt die Frage nach dem Verkaltnis der Pali-

iiberliefernng zu den andern bnddhistischen Traditionsmassen stand.

Seitdem sind wichtige Funde gegliickt. Und die nnermudliche

Arbeit namentlich franzosiscber Forscher hat sich nm dasselbe

Problem bemiiht, hat insonderheit durch das Znganglichmachen

chinesischer Materialien die Basis, auf der sich fuBen laBt
,
ver-

breitert. So wiinsche ich meinerseits von neuem auf die Frage

zuruckzukommen. Als Vorlaufer solcher Untersuchungen wolle

man den vorliegenden Aufsatz ansehen. Entstehung und Wesen

der im Norden iiberlieferten Texte wird sich offenbar da am
sichersten beurteilen lassen

,
wo sie uns in ihrer Sanskrit- oder

Halbsanskritgestalt vor Augen stehen, ihre sprachlichen Eigen-

tiimlichkeiten nicht durch eine chinesische, fiir den Nichtsinologen

weiter durch eine zweite Uebersetzung verwischt sind. Das Ma-

havastu eignet sich durch die Rohheit seiner Kompilation, die das

Dahinterliegende meist auch nicht leise zu verhullen pflegt, be-

sonders dazu, an den Eingang der von mir geplanten Untersu-

chungen gestellt zu werden. So habe ich, in Fortsetzung der

wichtigen Forschungen Windisch’s"*), hier versucht die Erkenntnis

der Struktur dieses Textes einige Schritte zu fordern. Dem Leser

1) „Buddhistische Studien’* ZDMG. LII (1898), 613 ff.

2) „Die Komposition des Mahavastu**. ASGW., phil.-hist. Kl. XXVII, Nr. 14.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 10
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wird, lioffe ich, auch wo die Untersachang sich. in Minutien zu

verlieren scheint, der Znsammenhang mit dem bezeichneten groBen

Grundproblem baddbistischer Forschungen nicht entgehen. Zu

priifen. wie weit sich die hier gefundenen Ergebnisse verallge-

meinern lassen, und sie damit fiir jene Fragestellungen nutzbar

zu machen, wird eine weitere Aufgabe sein.

1. Liest man im Mabavastu beispielsweise (vol. Ill, 56, 6ff.)

die Geschichte von der Bekehrnng des Sariputra und Maudgalya-

yana, fallt die starke Ungleichmafiigkeit der Diktion auf. Zwei

Typen heben sich von einander ab. Ich nenne sie A und B.

In A (u. A. p. 56,6—59,19; immer ist nur von den Prosa-

stiicken die Rede) tritt der Gebrauch des Verbum finitum bemerkbar

znruck. Substantivisches Pradikat ohne Kopnla, Ersetzung des

Verbum fin. durch das Verbaladjektiv auf -ta ist beliebt, z. B.

tasya dani brahmanamaliasalasya ^rlrl nama brahman} bharya prasa-

diM darmniya 56, 9—10; te dani ubhaye sanimodiha imyamana

abMsfacitta 57, 4; te dani brahmananwJiasdlajrtitra . . . prehsakci gata

57.10—12: tesam abhayesatn tatra . . . hetum tipadurhtam 57,15—16.

Von Verbis finitis, nicht gerade haufig, erscheinen noch am ehesten

die gebrauchlichsten wie gacchati hhavanti vnrtanti. Das Prasens

wird bevorzugt; von Praeteriten finde ich im bezeichneten Ab-

schnitt nur aha, ahansuh und taaca^). Zur Satzankniipfung ist

besonders beliebt dani hinter einer Form des Pronomens ta- oder

adverbieller Ableitung davon {te dani, tasya dani, so dclni
,

tatra

dani)-, solche Satzeingange begegnen S. 56—59 nicht weniger als

11 mal.

Ganz anders B, das u. A. 60. 1—63, 2 (bis drstena) vorliegt.

Hier herrscht das Verbum finitum, insonderheit das Praeteritum

(z. B. prahrame, tqjasamkrame, pravicare, asthasi, adraksit, avocat).

Nominale Konstruktion ist in der eigentlichen Erzahlung ganz

selten; haufiger nur, wo ein Eedender oder Denkender einen Sach-

verhalt konstatiert (z. B. kalyana 2^anar iymn pravrajitasya trya

60,8—9; iKirisuddho bhavato ^ariputrasya inuJchavarnah 61,15). An-
knupfung durch dani findet sich im bezeichneten Abschnitt nir-

gends. Dafiir ist sehr beliebt Satzeingang mit atha khalu (7 mal),

sodann nach Anfiihrung einer Rede Ankniipfung der darauf fol-

genden Antwort mit evain ukte (11 mal). Der letzterwahnten Wen-
dung innerlich verwandt ist die ankniipfende Aufnahme eines Ver--

bum finitum durch zugehoriges Absolutiv oder Partizip in folgender

1) Es liegt nah hier an die Ermittlungen von Bloch, La phrase nominale

en Sanskrit, MSL. XIV, 73 f., zu erinnern.
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Form : adrdhfit . . drstva ca . . 2̂ ‘aside 60, 4-8, adraJcsit . . drstva

ca . . avocat 61, 12—15, eTcdnte asfhasi, ekdntasthitah . . itvaca 60,11—12.

All das findet sicli in dem vorlier besprochenen Stiick in StU A
nirgends (mit xAusnahme des einzigen atlia Jchalii 58, 11), so oft

dazn Gelegenheit ware. Ueberblickt man die beiden Typen im
Ganzen, so ersckeint A als frei und leicbtbeweglicb. Bestandig

wechselt die Stmktur der Satze. Auf geringem Ranm wird ^del

gesagt, viel banter Inbalt oft in den Rahmen eines einzigen langen

Kompositums gepackt (z. B. nafanartakarllamallapanisvaralidni dim-

iaravalanjal'ahtmbhathrmikasatdni 57. 9—10). Dagegen ist B einformig

and einfarbig, unfrei und steif. Auf vielem Ranm sagt es wenig.

In Satzen, die einer nacb dem andern genan nach demselben

Schema gebant sind, sick bestandig wortlich wiederholen, werden

die Vorgange mit peinlicb genauer Erwahnung aller Nebennm-
stande berichtet: wo es dann mit dem eigentlich Wesentlicben

auf gleiche Linie tritt, wie die bandelnden Personen sich ankleiden.

zu einander hingehen, einander kommen seben, sich neben einander

binstellen. Wenn in A gesagt wird Maudgahjatjano dba 59,5.6,

ie ddni ahansiih 59, 14, heiSt es in B etam ukfe ayusmdn Upaseno

Sdriputram parivrdjakam eiad uvdca. Der hier hervorgehobenen

Unterscheidung steht es nicht im Wege, vielmelir ist es geradezn

selbstverstandlich, daB nun anch Vermischungen beider Stile zu

beobacbten sind. TJebernimmt ein Autor oder Kompilator so wie

es hier geschehen in seinem Bericht iiber eine und dieselbe Reihe

von Begebenheiten bald Stiicke des einen Stils aus irgend einer

friiheren Quelle, bald solche des andern sei es aus einer andem
Quelle, sei es, daB er sie in seiner eignen Sprache dazufiigt, so

kann ja nicht ausbleiben, daB beim einen Reminiszenzen an das
andere unterlaufen, auch in Bruchstiicken oft geringeren und ge-

ringsten Umfangs dies mit jenem wechselt. Solcher Wechsel scheint

mir S. 63 (Z. 2tf.) vorzuliegen. Das in A versprengte atha khalu

58, 11 wurde schon erwahnt. Dem kann tena khalu puna samayena

59, 9 angereiht werden. Auch die Wiederholung derselben formel-

haften Adjektivreihe bei der Beschreibung des rcichen Dorfs und
des entsprechend reichen Brahmanen 56, 6tF. 13 if. liiBt Beeinfiussung

vonAdurch dieWeise von B erkennen. Aber es ist wohl evident,

daB jene vorher dargelegten Unterschiede fiir die Trennung der

beiden Stile beweiskraftig sind und bleiben, ohne daB diese Ver-

mischungen dem Eintrag tun konnten.

Wer mit den kanonischen Palitexten vertraut ist, sieht nun
sofort, daB B mit denen zusammengehort. Auch dort dieselbe

hieratische Steifheit. Dieselbe Wiederholung stehender — und

10 *
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zwar derselben stehenden — Wendungen. Die namlichen bestandig
wiederkehrenden Anknupfangen mit atha Icho, evam viitte, mit den-
selben Absolutiven und Partizipien (addasa Iho . . . disvana . .

eJ:amantam atthasi, el-amantam thito . . .). Dieselbe Erzahlungsweise
mit dem Verbmn finitnm, wahrend nominale Konstraktionen und
insonderheit solche mit dem Verbaladjektiv auf -ta anstelle des Vb.
finitum da haufig sind, wo der Denkende oder Sprechende etwas
konstatiert (. . etad avoca : rippasanndni kJio te dvuso indriyani,

parisuddho chamvanno pariyodato. Oder; aham Jcho dvuso navo aci-

rapaiiajito adhunagato imam dkammavinayum). Und geken wir von
den typiscken Charakteristiken der Darstellungsweise iiber zu den
Einzelheiten der Darstellung eben des bier bericbteten Vorgangs,
so trefFen wir zwischen dem Paliexemplar der in Eede stehenden
Geschichte von Sariputta und Moggallana (Mahavagga I, 23 f.)

und dem Mahavastu fortwahrend auf Uebereinstimmnngen wie
diese

:

Wabavastu.

atha lihnh dyusmdn Upaseno

kahjasyaiva nudsayitva pdfta-

ciiaram addya Ildjogrhanagare

phidaya prakratuc. adrdk.fd Sdri-

putrah parivrajako dyusmanUnn
Upasenam diirata evdgaichantam

prdsddikena ahhikrdrdapratikrdn-

tena dlokitaviJokitena samminjita-

prasdritena etc.

Mahavagga.

atha kho dyasmd Assaji puh-
hanhusamayam nivdsetvd pattaci-

varom addya Hdjagaham phidd,ya

;
pdvisi . . . addasa kho Sdripufto

I
parihhdjako dyasrnantom Assajhn

j

Bdjagahe pinddya Larantatn pd-
,
sddikena ahhikkantena pafikkan-

tena ahkitena vilokitcna sammin-
jitena pasaritena etc.

Wie ist nun iiber das Alter der beiden Scbicbten zu urteilen,
die sick bier so deutlich iiber einander gelagert baben? Von
formeller wie von inbaltlicher Seite gelangen wir genau zum
gleicben Eesultat. B mit der verbalen Erzahlungsweise ist
olfenbar alter als A mit seinen grodenteils nominalen Kon-
struktionen. Dort befindet man sich in der Nahe — man ver-
stehe diesen Ausdruck mit gebiihrender Latitude — der grofien
Upanisaden, bier eher in der etwa des Pancatantra '). End was
den Inhalt anlangt, so wird im Stil B die fiir das buddbistiscbe
Gemeindebewufitsein hocbwichtige Geschichte davon erzahlt, wie
die beiden, die dann das vornehmste Jiingerpaar gewesen sind
von der Heilslehre gehort haben und dafiir gewonnen worden sind.

Ij Es ist ein ausgepriigter A-Abschnitt, in dem man liest horapadialcena ca
vi/dkrto III, 178, 18.
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Was dagegen in A berichtet wird, ist Vorgeschichte oder Aus-

schmucknng. Da wird — mir scheint, bei alien Bnntheit doch im

Grande in nicbtssagender Weise — von der Heimat der beiden

nnd von ihren Vatem erzahlt, von den sechs Briidern des Sari-

putra mit den nach dem Schema erfundenen Namen, von der

Freundschaft der beiden Jiinglinge nnd dem Fest, das sie ge-

meinsam besuchen, von der Vorbereitung zu ihrer spateren

G-lanbensherrlichkeit
,

die ihnen purinialce.^ti sami/aJcsambiiddkesu

pratyel'ahuddhasravaliamahemkhyesu (57, 13) znteil geworden ist.

Werden wir da nach alledem im Mahavastu dem Mahavagga

gegeniiber einen hoheren Reichtam alter Ueberlieferung finden?

Offenbar nicht. Vielmehr werden wir im Mahavastu zunachst

Primares nnd Sekundares sondern, das Primare aber als eine im

Wesentlichen dem Mahavagga gleichartige
,

vielfach Wort far

Wort mit ihm iibereinstimmende Parallelredaktion neben diesem

erkennen. Diese alte Erzahlung ist dann mit seknndaren Zutaten

versetzt, die als solche bei der auderst primitiven Weise der Ver-

bindnng der verschiedenartigen Elemente leicht zu erkennen sind.

Im Mahavagga steht das Alte unvermischt da.

3. Die hier beschriebene Sachlage nun ist typisch, Ich weise

auf einige Falle hin, in denen sie wiederkehrt.

Der Geschichte von der Bekehrung des Yasoda (im Pali Yasa)

nnd seiner Eltern (Mahavagga I, 7 ff.) schickt das Mahavastu (III,

401, 19 fF.) einen Bericht iiber Geburt und Jugend des Y. voraus,

ganz wie die Bekehrnngsgescbichte der beiden Hauptjiinger dort

mit einer entsprechenden Einleitung ausgestattet worden ist. Ein

kinderloses Ehepaar erlangt mit Miihe und Klugheit von einer

Baumgottheit, dad ein Sohn geboren wird. Gott Sakra iiberredet

eine Gottheit, sich zu dieser Wiedergeburt zu bequemen. Fiir

den Neugeborenen werden die Zeremonien vollzogen, Brahmanen
und Asketen reichlich gespeist. Ihra wird ein Name gegeben, vier

Warterinnen fiir ihn angestellt; spater lernt er schreiben etc.,

erhalt einen Harem von 60000 Frauen — und wie dann die Er-

zahlung weiter ausfiihrlich und behaglich ihren Grang geht. Zur

Charakteristik der Diktion hebe ich ein paar Wendungen heraus.

Fortwahrend Satze mit Verbaladjektiv auf -fa wie tatra nyagrodhe

yadrcchayn purusena npayacitam fnsya ca tipayacanaui samrddham.

iena tasya nyayrodkasya mahapujasatkamyi hrtam 402, 1—2. An-

kniipfung mit dnm, z. B. auf S. 402 tasya dani pttrumsya, tern

dani, taye dani zweimal. In der ganzen Erzahlung bis dahin, wo
Y. das Hans verladt (401,19—408,6), nirgends atha kJiahc, von
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finiten Praeteritis nut einigemal aha, sowie ahhusi 406, 8, udapasi

407, 16.

Im Mahavagga wird die Geburt und Kindbeit des Y. nicht

erzahlt. Die dortige Fassung beginnt, entsprecbend dem letzten

Teil des bisher betrachteten Mahavastnstiickes, mit Y.s Entweichen

aus dem Haase; der Bericht hieriiber kontrastiert in seiner Ein-

fachbeit recbt cbarakteristiscb gegeniiber dem Mabavastu^). Wie
bier die jiingere Diktion uber die Vorgeschicbte binans bis in die

Anfange der eigentlicben Erzablung binein reicbt, sind aucb in

deren weiterem Verlauf Spnren jenes Stils offenbar zu erkennen.

Im Ganzen aber gebt der Text jetzt bis zum ScblnB des Ab-

scbnitts (513, 13) deutlicbermaBen in die altertiimlicbe Darstellungs-

form iiber. Statt dani, das kein einziges Mai mehr erscbeint, wird

fortwahrend atha khalti gesetzt (allein anf S. 409 secbsmal). Eine

Menge prateritaler Verba finita, die stehenden fiir die kanoniscbe

Palidiktion charakteristischen Wendungen treten anf^). Inhaltlicb

entspricht der Bericbt im Wesentlichen — bei manchen Differenzen

im Einzelnen — dem des Mahavagga. Docb ist bemerkenswert,

dafi im Mabavastu (409, 19—412, 6) der ausfuhrliche
,

nngemein

leer und kindisch anmutende Bericht von den Wundern hinzu-

kommt, die Y. in verscbiedenen Hohen in der Luft stehend voll-

bringt^). Dem Stil nach gehort dieser Abschnitt offenbar znr B-

Masse. Es scheint also anzunebmen, daS die bier zu Grande
liegende, imUebrigen ein Parallelexemplar der Mabavaggaerzahlung

bildende Version docb vom Mahavagga durch die Aufnabme dieser

1) Im Mahavagga (ehenso in der tibetischen Version, Ann. du Musee Giiimet

V, 21) offnen ihm (imantissd Hans- und Stadttor: -n underbar, aber doch in ver-

gleichsweise schlichtem Stil. Im Mahavastii koramt Sakra mit zahllosen Hundert-

tausenden von Gdttern, mit Wohlgeriichen und Guirlanden. Gottersohne setzen

fiir Y. die Treppenstufen an ffiir gewohnlich besorgten das 500 Diener mit einem

Getbn, das ein halbes Vojana weit zu hdren war, 405, 14 f.). Gotter ergieBen

einen himmlischen Blumenregen, so daC im Hause Alles bis auf Kniehohe mit

Blumen bedeckt ist.

2) Beispielsweise 408, 13— 14 atJia khahi Yaiodo kresthiputro yeiia bhagci-

vdms tenopasamkramilva hhagavalah pddau sirasd vcmclitvd ekdntanisatjnuh, vgl.

Mahavagga 1, 7, 5 atha kho Ya.io kulapuito . .
. yena bhagavd ten’ iipasamkami,

npasamkamitva bhagai-antam ubhivddetvci ekamantam nindi. Doch sieht das no-

minale ninaunah des Mahavastu — es findet sich ofter — nach EinfluB der

jungeren Diktion aus. 409, It; heiBt es in der gleichen Verbindung nisidetisuh,

vgl. iiisidi II, 258, 3; III, 47, 18 etc.

3) Nicht in der tibetischen Fassung (a. a. 0. 22). — Die in anderm Zu-

sammenhang begegnende Baligestalt soldier Wunder nimmt sich dagegen be-

scheiden aus; s. Mahavagga V, 1, 7.
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Zutat abwich: wir kommen hierauf nock zuriick'). Im Ganzen

aber seken wir auck kier: eine alte, der Gesckickte der Anfange

von Buddka’s Lekrtatigkeit angekorige Erzaklung ist, wie die

Erzahlung von Sariputra und Maudgalyayana
,

durch Voran-

sckiebnng der Jugendgeschickte-) der in Frage kommenden Person

erweitert worden. In der spracklicken Stilisierung vde im Stil

der Erfindung kebt sick diese Vorgesckichte von der eigentlicken

Gesckickte deutlick ab. Das Makavastu bietet die Indizien, -welche

die Sondemng ermbglicken. Im Makavagga findet sick, okne

fremde Zutaten, allein die alte Hanpterzahlnng.

Ick scklieBe weiter den Abscknitt Makavastu III, 3S9, 13—401, 18

an. Es kandelt sick um Sabkika (Pali Sabkiya), dem der Sutta

Nipata (p. 9011.)^) ein langes Versgesprack mat Bnddka zuteilt.

Auck kier wieder der sckon mekrfack konstatierte Zug; das Ma-
kavastu gibt zuvbrderst die Vorgesckickte der Person, um die es

sick kandelt. In diesem Fall mm wird besonders weit ansgeholt.

Die Erzahlung gekt vom Grofivater miatterlickerseits aus ; es folgt

die Mutter und sekr ausfiihrlich deren Liebesgesckichte, wogegen

von Sabkika selbst nur knrz die Rede ist. Diese ganze Vor-

gescbicbte (389, 13—394, 12) ist anf das bestimmteste dem Typus A
zuzuteilen. Eecht haufig ist so dciui, sd dani (auf S. 390. 391

funt- bz. viermal). Nirgends atha lihalii, nirgends finites Prae-

teritum auBer aha und ahhn.fi*)-, dagegen ist die nominate Kon-

strnktion haufig. Mit den vorkerbesprockenen Gescbickten des

Typus A trifft diese in einer Reihe cbarakteristiscber Wendungen
zusammen: so in der Beschreibung des srcsihhi 389, 13. vgl. aus

der Ya.sodagesckickte 402, 10; Scki’eibenlernen 394, 9 vgl. 403, 12;

halihdrd ksiptd 393, 17 vgl. 37, 18. Mit dem SchluB dieses Ab-
schnittes aber ist der Punkt erreicht, wo der Held der Erzaklung

Buddha begegnet. Hier, wo das eigentlick religiose Intei’esse

einsetzt, beginnt die Uebereinstimmung mit dem Sutta Nipata.

Sofort tretFen wir auf ein atha hhnlii und eine der .stehenden

Phrasen des kanoniscken Palistils"): atha hhalu SMiiko parhrajaJco

1) S. unten die Besprechung des nordlichen Zusatzes ini Jyotip.alasiitra.

2) Mit der Vorgesdiichte jener beiden teilt diese den Zug, daC des Helden

GlaubensgroBe sich schon in der Vorzeit hiiildhapratpeiabuddhfsu liracabianahtsa-

Mijesu ca vorbereitet hat (406, 10, vgl. 57, 13),

3) Texte des Sutta Pitaka zitiere icb nach den Ausgaben der Pali Text

Society.

4) vadensuh 392, II, paribhavcnsufi vtpadiiyensuh 393, 14 sind Optative.

Vgl. dazu Senart’s Note Bd. I S. 401.

5) Ebenso des kanonischen Stils der neuentdeckten zentralasiatischen Frag-

mente, vgl. Pischel SBBerl. Ak. 1904, 822.



J^30 Hermann Oldenberg,

bkagavala scirdham sammodantyam Icatham sammodayitvn sarayaniyam

I'atham ryafisarayitva ehdnte nisanno

,

vgl. Sutta Nip. p. 91—92:

atha kho Sabhiyo paribbajako . . . bhagavata saddhim sammodi sam-

modanlyam katham saraniyam vitisdreiva eJiamantam nisidi. Die

Kennzeichen der B-Prosa lassen sicli nun freilich im Folgenden

deshalb nur knapp aufweisen. da fast das Ganze ans Versen be-

steht. zwischen denen Prosa allein in kurzen Zwischenbemerkangen

erscbeint. Die TJebereinstimmung dieser Verse mit denen des

Sutta Nip. kann doch gewissermafien den Nachweis des Stils B
bz. der Uebereinstinunung mit der kanonischen Palidiktion ersetzen.

Und in den wenigen Zeden Prosa, die iiberbaupt vorliegen, erscbeint

immer wieder die Ankniipfung mit atha khalii, evam ukfe, dnzn die

Praeterita pralyahhdfi, prcche und das allerdings wenig bezeichnende

iwdca. endlich nock ein Praeteritum im folgenden Satz : atha khalii

Sabhiko bhagarato snbhdsitam abhinandUva anmnoditva bhagavantam

imcihi sdnqnjahi gfithabhir abhistave 400, 17 f., vgl. Sutta Nip. 97;

atha kho Sabhiyo q^aribbdjako bhagarato bhdsitam abhinanditva amimo-

ditvd . . . bhagavantavi sammiikhd sctruppahi gathdhi abhitthavi. Die

ScbluBworte des Mabavastuabschnitts (401, 16 f.), mit dani und

nominaler Konstruktion, zeigen wieder A-Stil. Anch in diesem

Abscbnitt also sieht man, wie mit einem im Palikanon wieder-

kehrenden Text sick Andersgeartetes, in der Diktion von jenem

scbarf Unterschiedenes vereinigt hat. Jenem Element fallt der

religiose, diesem der erzahlende Inbalt zu. Jenes spriebt — ganz

wie in den vorber angefiihrten Fallen — von einem Vorgang, an

dem Buddha beteiligt ist, dieses von friiher Gescbebenem, das mit

Buddha nichts zu tun hat.

Dem eben besprochenen Abscbnitt kann verglicben werden
III, 382,8—389,11. Der Sutta Nipata (v. 699 if.) laBt Nalaka,

einen Neffen jenes Asita, der als Greis das Buddhakind begriiBt

und seine kiinftige Herrlichkeit propbezeit bat, an Buddha mit

Fragen iiber das Wesen des moneyyain herantreten. Eben diesen

Nalakaprakna gibt auch das Mahavastu, und ganz in der uns nun-

mehr gelautigen Weise schickt es eine Vorgescbichte voraus, aus-

gehend von Nalaka’s Vater und Bruder. Dem deutlicb sick aus-

pragenden A-Stil dieser Vorgescbichte entspricht der Inbalt; ich

hebe das Fest bervor, zu dem die nidhamdhipatayo ndgarajdno

kommen und bei dem der NagarajS Elapatra dem Loser gewisser

Fragen (diese selbst sehen iibrigens alt ans) seine Tocbter und
SHvarnasahasram verspricht.

Als letztes Beispiel der Aneinanderschiebung eines B- und
eines A-Abscbnitts wahle ich I, 338, 13 ff., den rajavatnia. Der
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Bericht iiber Buddhas Eltern soil durch die Entstehungsgeschichte

der t^akyafamilie eingeleitet werden, imd diese wiederum wird

eingefiihrt durch die Erzahlung davon, wie als erster Konig auf

Erden Mahasammata eingesetzt worden ist, der Vorfahr des Iksvaku

und damit der Sakyas. Hier ist die Ordnung der B- und der A-

Partie gegeniiber den besprochenen Fallen umgekehrt. Die Ge-

schichte von Iksvaku und den Sakyas (348. 8 ff.—355, 13) ist in

deutlich ausgepragtem A-Stil verfafit, die von der Einsetzung des

Mahasanmiata (338, 13—348, 7) in ebenso unzweifelhaftem B-Stil.

Dort ungezwungene Bewegung, rascher Fortschritt in meist kurzen

Satzchen
;

hier steifer
,

formelhafter Schematismus
,

hieratische

"Weitschweifigkeit, fortwahrende Wiederholungen. Dort keinmal

atha Main] 25 mal Ankniipfung niit dmi. Hier nirgends An-

kniipfung mit dclni (einmal, 343, 15, kommt dmii in andrer Weise

vor), dafiir 26 mal atha hhalu. Dieser B-Abschnitt nun ist

nicht allein, wie danach ersichtlich, in seinem Stil den Palisutras

verwandt; er hat unfcer diesen ein in alleni Wesentlichen identisches

Gegenstiick in einem langen Abschnitt des Agganuasutta (Digha

Nik. vol. Ill, p. 84, 26 ff.) ‘). Der Hergang ist also off'enbar der,

da6 man die Geschichte der Sakyas nnabhangig von den kanonischen

Texten erzahlt hat — aUem Anschein nach, weil sie in denen eben

nicht besprochen war '). Fiir die Entstehung des Konigtums aber

1) Unserm Text dieses Sutta bringt das Mahavastu eine wesentliche Yer-

besserung. S. S7, 18 des Sutta feblt hinter untaradhaiji, wie das Voraugebende

und Folgende zeigt, ein Abschnitt entsprecliend S. 86, 21—27; S. 88,5— 12:

hhumipappatake antarahite sannipatimsn . . . atha hho tesam Vasetthu sattdnam

— woran sich dann das Erhaltene hhiimipappatake antarahite baddlatd pdtnrahosi

anschlieCt. Das Mahavastu 341,8— 13 hat das Fehlende. Die Li'ieko tiadet sich

gleichermaBen in der Ausgabe der Pali Text Soc. und in der siamesischen.

Natiirlich fallt sie docli nicht dein Text selbst, sonderu der Ueberlieferung zur

Last. Vom ersten hhumipappatake antarahite war man zum zweiten abgeirrt.

2) Abgesehen, soviel ich sehe, von einem kleinen Stuck im Anibatdia Sutta

(Digha Nik.), das dann auch — resp. eine uordliche Parallelversion davon —
durch den A-Bericht des Mahavastu durchscheint.

Naturlich ist, wie kaum bemerkt zu werden braucht, der oben vermutungs-

weise gezogene SchluC aus Nichtvorhandensein einer B-Erzahlung im Mahavastu

auf Nichtvorhandensein einer Yorlage in den kanonischen Texten der betreffendeu

Schule eben nur als Vermutung moglich. Ungefahren MaBstab gibt hier folgende

Bemerkung. Von den drei Yerserzahlungen des Sutta Nipata aus dem I.eben

des Buddha (Asita, pabbajja und Begegnung mit Bimbisara, Versuchuug) ist — im

Ganzen wenigstens — die zweite (II, 166. 198, mit Veranderungen, die fur den

Stil der nordl. Kedaktion recht bezeichnend sind) und dritte (II, 238i im Mah.

wiedergegeben, nicht aber die erste. Man bemerke auch, daB, wie unten (unter

Nr. 7) erwahnt ist, die im Palikanon vorliegende Geschichte von der Bekehrung
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boten jene Texte eine — dort auf ganz anderes hinzielende —
Vorlage (vgl. jetzt Kuba, Festscbr. f. V. Thomsen 215), die man
der Sakyageschichte voranznschieben passend fand.

3. In alien diesen Fallen ist eine Erzahlung oder ein Dialog

vom Typus B mit einer Erzahlung vom Ty-pus A zusammen-

geschweidt. Ich beriihrte aber schon (S. 125), dad in andern —
sehr haufigen — Fallen nur einzelne stehende Wendangen der B-

Form in ein Stiick, das als Ganzes der A-Form angehort, hineiu-

gesetzt sind. Ich komme hier darauf zuriick, um die oben nur

auf schmaler Grundlage beobachtete Erscheinung etwas reichlicher

zu belegen. Wem die Ausdrucksweise des Palikanon gelaufig ist,

wird den Fall meist ohne Schwierigkeit erkennen.

So heidt es im Sit iprabhasya mryarCijasya jcdakatii, neben vielen

zweifellosen Indizien des Stils A: so dani mryardja fam pasyati

luhdJtaliam tadcl dfirato eva ayacchantam (II, 235, 18): in den mit

dani (Stil A) angekniipften Satz hat sich die stebende B-Phrase

durato eva ayacdiantam geschoben. Gleich darauf (236, 7) steht

atba Jdiahi bitilsuvo tasya lubdhalciiya etad abhusi. Auch wenn in

diesem Jataka wie in vielen andern Jatakas, inmitten des Stils A,

eine eingelegte Versstrophe mit der Wendung eingefuhrt wird

atka Ichalii . . . yathuya pratyabhdsali (pratyabhdse), ist das sicher

Beminiszenz an B
;
oft begegnet ja in der kanonischen Palidiktion

vor einem Vers die Wendung atha kho . . .
ydtJmya paccabhasi. —

Die Geschichte vom Eintritt der Sakyas in das geistliche Leben

III, 176, 1 tf. ist in ausgepragtem A -Stil verfadt, was zu ihrem

Inhalt padt. Unvermittelt aber heidt es dann: atha khalu te pamea
Sakyakitindradjifoii .

.
yma Nyiiyrodharamani tena p'raynsi. atha khalu

te pamea Sakyakuiiidimata yavad eva yamnOm bhumis tavad eva

yanchi yntvd yanesa pratyonihya yena bhayaidns teiiopasamkramitva

. . . bhayavatah pddau sirusii vanditva ekdnte asthnasith 179, 1—5.

Man sieht, wie hier, wo die Darstellung zu einer in den kanoni-

schen Texten oft wiederkehrenden Situation gelangt, die dort ge-

laufigen Ausdriicke (z. B. 3Iahavagga VI, 30, 1. 5) gebraucht werden.

So auch in derselben Geschichte bald darauf atha khalupdlih kalpako

yena bhayavdms tenopasamkraniifvd bhayavatah padau sirasd vanditva

bhagavantam ctad uvocat 180, 10 f. — Besonders haufig sind solche

B-Anklange u. A, im Jataka von der Padumavati (III, 153, 7 ff.),

Sie gehen hier stellenweise so weit, dad man an eine im B-Stil

verfadte Vorlage denken mochte: doch wohl mit Unrecht; in die

der 30 Jiinglinge HaLavagga I, 14 im Mahavastu nicht im B-Stil, wohl aber im

A-Stil begegnet.
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immerhin noch entschieden vorherrschende A-Diktion werden sich,

wie an den vorher erwahnten Stellen, Reminiszenzen an die Weise

von B gemisckt haben.

4. Diese fortwahrend wiederkehrenden Reminiszenzen nnn

ebenso wie die kompakten B-Partien lassen keinen Zweifel daran,

dafi dem Verfasser oder Anordner des Mahavastn eine Sammlung
in B-StR verfaBter, offenbar dem Palikanon sich sebr nab ver-

gleichender Texte vorlag: der Kanon der Lokottaravadin, an der

Seite des Kanon der Theravadi stehend. Die Frage muB aufge-

worfen werden, wie die Varianten beider Kanongestalten sicb

charakterisieren. Lassen sich typische Ziige in ihnen entdecken,

etwa wie bei der Vergleichnng von Rgveda und Samaveda?
Es empfiehlt sich, filr die TJntersuchung hieriiber solche Falle

zn wahlen, wo voUstandige, von festem Rahmen umschlossene Texte

jenes nordlichen Kanon in das Mahavastn aafgenommen sind, die

man entsprechenden, ebenso in ihren Rahmen geschlossenen Pali-

texten gegeniiberstellen kann '). Von umfanglicheren Prosatexten

trifft dies zu beim Mahagovindiya Sutra, Mahavastn III, 197, 11

—

224, 9 = Digba Kikaya 19 . und dem Jyotipalasutra
,

Mah. I,

317, 4—335, 8 = Ghatlkarasutta, Majjhima Nikaya 81 -). Der am
meisten in die Augen fallende Unterschied der beiden Fassnngen

ist der, daB in der nordlichen dieselben Dinge im G-anzen wort-

reicher ausgedriickt sind, daB dort ferner zum gemeinsamen Be-

stande hier und da Zusatze kommen. So nehmen die einleitenden

Worte des Jyotipalas. (bis dahin, wo gesagt wird. daB Buddha
lachelt) im Mahav. 5 liingere Zeilen ein, im Majjh. 3 kiirzore Zeilen

:

dort wird die Zahl der begleitenden Bhiksus, der Kame des niguma

im Kosalagebiet angegeben und von Buddha, ehe er lachelt, gesagt

sayahnalialasamaye pratisam^ayanod lynl/hnyu cili'lrnto nirgamya

urdhvavi ca tdlolcetvri didaUtfigain ca (djhiviloketvn ad/io ca ololcetvn

samarn ca hhumihliagam samavcl'sUta. Im Mahagovindiyasutra

1) Bei sokhen vollstandigen Texten tritt begreiflkherweise die oben (S. 125)

besprochene (Neigung zur Durchsetzung der Stikke des eineu Stils mit Ziigen des

andern Stils zuriick oder verschwindet. Wir diirfen glauben bier — abgcseben

naturlich von der rccbt schlechten Textiiberlieferung — die Abschnitte des Lo-

kottaravadinkanons im wesentlichen unangetastet zu besitzen.

2) Der Ort, an dem dieses Sutra spielt, hie6 in der Yorzeit nach dem P.lli-

text Vebhalihga, nach dem Mabavastu angeblich Verudiiya. 1st der Xame nicht

auf der einen Seite — und zwar auf der des Mabavastu — verlesen V Die erstere

Form wird durch Saniy. Xik. I, 35. Co {Vihalihge, var. lect. Vehh^, Vek'^) bs-

statigt. Verwechslung von hha und ni ist fur singhalesische oder birmanische

Schrift kaum anzunehmen, in manchen nordlichen Schriften sebr leicht. Es ware

von Interesse die chinesiscbe Gestalt des Namens zu kennen.
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vollends erscheint anstelle des einfachen eTiUht samayam hhagava

PiO.jagahe viharati Gijjhainte pabhate eine auch sonst im Mahav.

ofter begegnende ausfiihrliche Einleitung *) mit langen Lobes-

erhebungen anf Buddha, Nennung der von ihm durchwanderten

Lander, Beschreibnng der von ihm erwahlten vihrlra. Zum Jyoti-

palas. zurliclckehrend bemerken wir, mit welcher Umstandlichkeit

dort berichtet wird — was der Palitext verhaltnismaBig kurz,

anf nicht ganz 7 Zeilen erledigt (vgl. Aiiguttara Xik. Ill, 214) —

,

wie Ananda den Buddha nach der Ursache seines Lachelns fragt

(I, 317, 9—318, 5) : eine Situation, die an anderer Stelle des Mah.

(Ill, 139j in noch anderer Fassung. um hbchst groteske Ver-

zierungen bereichert, wiederkehrt. Ich greife noch ein paar Par-

allelen heraus, die grofiere Ausfiihrlichkeit der nbi’dlichen Rezension

zu veranschaulichen

:

Mahav. I, 319, 10—12 Majjh. Nik. II, 46, 4—5

Gliatilcarasyalchulu ptinarAnmi- Ghaphlrassa Mo Ananda lum-

da hmhhal'drasyaJyotipcdo nama ! hhalairassa Jotipdh 7iama ntdmvo

mOnavalco ahhCifi daralcavoyaiM ! sahdyo aJiosi pAyasahdyo.

sahapavisuhidanalo priyomanapo !

ajanyasya birdimanasya pidro.
|

Oder man vergleiche Mabriv. I, 320, 7—13 mit Majjh. N. II,

46, 21-25. Oder Mahav. Ill, 207, 6-12 mit Digh. N. II, 234, 1-7%
Wie auf Schritt und Tritt an solchen Stellen, ist auch in der Ge-
stalt der fiir den buddhistischen Kanon so charakteristischen,

stehend wiederholten Wendungen die grobere Ausfiihrlichkeit

iiberwiegend auf Seiten des nordlichen Textes. Was im Palitext

heifit yassa duni Jcalam mamtasi, pflegt im Mahav. zu helBen suMi
hhava yasijedani Mlam manyase^). Aehniiches in beliebiger Menge
beizubringen ist leicht. Man darf freilich nicht iibersehen, dab

1) Man erganze die mit den Worten vhtarena hartaryam nidanam ange-

deutete .^bkurzung nach vol. I, 31. Hie langere Form erscheint in einer etwas

audern Fassung II, 418, 16 ff.; aus den prd^sahasratii ist dort pranalcoUiatasuhas-

rdnam geworden 1 .\iif welchen Quellenverhaltnissen beruht es, da6 der Sutra-

eingang im Mahavastu bald in der kiirzeren, bald in dieser liingeren Form ge-

geben wird ?

2) Aehnliche Bemerkungen lassen sich machen, wenn man die nordliche und
die siidliche Fassung eines Sutra gegeniiberstellt, das ich mich begniige hier nur

zu erwahnen: das Malidka-iyapasya vastiiprarrajydsiitram Mahav. 111,47,10—

56, 5, vgl. Saniyutta Xikaya II, 217—222. Man halte etwa Mahav. 53, 17—54, 7

zusammen mit Samy. 221, 11—12.

3) Bz. noch ausfuhrlicher : sukhT hhavalu Krkl Ka-iinija sakumaro saparijano,

yasya dani kdlayt manyase I, 323, 22 f.
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nicht ganz selten das Verbaltnis auch das nmgekehrte ist. Beispiels-

weise vergleicbe man Mabav. Ill, 206, 14—207, 5 mit Dlgb. N. II,

232, 26— 233 Ende^), oder Mabav. I, 321, 13—17 mit Majjb. Nik.

n, 48, 3—14. Oder man bemerke, dab die stehende Wendung der

Palitexte yena . . ten’ upasamJcamt, upasamkamitvd etc. im Mabavastn

stebend lautet yena . . ten’ upasamTcramitid. Es ist scbwer, bei

derartigen der Sacbe nacb absolut unwesentlicben Differenzen

festzTistellen, was das Urspriinglicbe ist. Im GroBen und Ganzen

wiirde icb dazu neigen, micb fiir die meist knapperen Eassungen

der Paliversion zu entscbeiden. Leichter kommt in solchen Dingen

zum Urspriinglicben eine Erweiterung hinzu, als daB buddbistiscbe

Autoren sicb Kiirzungen batten angelegen sein lassen. Streng

beweisbar ist das natiirbcb nicbt, und gelegentlicbe Umkebrungen
des vorherrscbenden Verlaufs — konnten wir sie nur nacbweisen —
wiirden nicbt befremden. Speziell im Eall des upasamJiami upa-

samhamitva neige icb dazu, der ausfiibrlicberen Fassung der Pali-

texte Recbt zu geben. Dafiir spricbt einmal der gleichartige Fall

von ekdnte nistdi ehdnte nisannam; ekante aathdsi ekdntasthitah.

Sodann aber das yena . . tenopasanilraniad, upasamkramya des Lai.

Vistara, das yena . . . tenopasamkrdnta
,

upasamkramya etc. des

Divyavad. 20, 5 -)
;
283, 7 und oft.

Hier und da sind aber Differenzen zu konstatieren — meist

stellen sie sicb als ein im Mabavastn ersebeinendes Plus dar —

,

die, wie sicb aucb sebon von der oben erwahnten ausfiibrlicberen

Eingangsformel des Mabagov. Sutra sagen laBt, iiber das bloB

Redaktionelle binausgeben und inhaltlicben Cbarakter baben. Icb

bemerke einige dieser Falle.

Mabavastn III, 210. 12 f. wird besebrieben, wie Mabagovinda

dem Erscheinen des Gottes auf dem Opferplatz entgegensiebt;

Details rituell - sakrifikaler Natur werden erwabnt. Im Palitext

1) Doch liegt die Moglichkeit sehr nah, daB die vergleichsweise Kiirze des

Mahav. hier — wenigstens zum groBem Teil — anf bloBem Versehen beruht,

sei es des Kedaktors, der das Sutra ins Mah.av. uberiiahm, sei es der Textiiber-

lieferung des Mahavastu. Mabagovinda gibt den sechs Vornehmen den Rat an

Rena eine bestimmte Rede zu riebten, deren Wortlaut angegeben wird. DaB sie

dem entsprechend tun, wird nicht bericlitet, sondern sogleich (207, 2—3) Renu's

Antwort mitgeteilt : evam iiUe (sie batten aber noch gar nichts gesagt) hhagavam

(soU heiBen bhavanto, vgl. Z. S) Benuknmdro sat ksatriydn etad avocat. DaB im

eebten Text des Siitra das Fehlende gestanden hat, wie in der Palifassung, ist

nicht zu bezweifeln. Ueberspringen von der ersten zur zweiten Setzung der

identischen Worte und dadurch bervorgebrachte Liicke ist sehr leicht glaublich.

Vgl. Senarts Bemerkung zu I, 323, 22.

2) Freilich wiederum das. p. 21, 10 bloBes upasamkramya.
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(p. 239) findet sich das nicht. Rhys Davids und Mrs. Rh. Davids

(Dialogues of the Buddha II, 258), die bereits auf diese Differenz

aufmerksam gemacht haben, halten. wenn ich recht verstehe, die

Palifassung fiir die urspriinglichere. Man wird daruber schwanken

konnen; ich mochte geneigt sein meinerseits ebenso zu urteilen.

Hatte der Palitext in purifizierender Tendenz, um den Helden der

Geschichte von allem Aberglauben fern zu halten, jene Ziige be-

seitigt? Ich finde das nicht recht wahrscheinlich : an sich nicht,

und speziell nicht im Hinblick darauf, daB in der spater folgenden

Verspartie nicht nur das Mahavastu (216, 5 f.), sondern auch der

Palitext (244, 3 f.j selbst auf das Betreffende hindeutet. Dieser

Tatsache aber ein entschiedenes Argument dafiir zu entnehmen,

daB die in Rede stehende Erwahnung auch an der vorangehenden

Stelle, in der Prosapartie, echt sei, wiirde ich doch auch nicht

wagen. Die Verse konnten sehr wohl, wie weiterhin (S. 137) aus-

gefiihrt ist, zur Prosa konkretere Ziige hinzubringen, ohne daB

daraus gegen die Prosa, der diese Ziige fehlen, Verdacht zu er-

wachsen braucht. Von den Versen her ware dann in der nord-

lichen Fassang das in Rede Stehende auch in die Prosa gedrungen.

Zweifelhaft wird auch die Beurteilung davon sein, daB nur

im Palitext (226 Ende), nicht aber in der nordlichen Fassung des

Sutra '),
gesagt wird, daB beim Erscheinen Brahmas jeder Gott

einen pallanka fiir ihn bereit halt und sich freut, wenn er den

seinen erwiihlt. Da dann nicht berichtet wird, wie Br. eine solche

Wahl tut, laCt sich daraus in der Tat ein Bedenken gegen die

Palifassung ableiten. Doch kann die Unebenheit sich daraus er-

klaren, daB die Darstellung einem vorhandenen Geleise (Janava-

sabha Sutta, Digh. Nik. II, 210) folgt.

Fiir nur scheinbar halte ich den Vorzug, den man dem nord-

lichen Sutra im Mahav, 215 f. gegeniiber dem Palitext 243 zuzu-

erkennen geneigt sein konnte. Mahagovinda spricht Renu seinen

EntschluB aus Asket zu werden. In der Prosa des Palitexts

motiviert er das sofort mit den Worten Brahma’s
;
im Mah. fiihrt

auf diesen erst weiteres Fragen^). Da auch auf der Seite des

Palitextes die Verse*) hierzu stimmen, konnte man daraus einen

1) In dieser kommt Brahma nicht zur Gotterversammiung hinzu, sondern ist

von Anfang an dabei.

2) DerKonig: „Fehlt es dir an Jcamaft'? Tut dir demand etwas zu leide?“

Der Brahmane
:
„Xein, sondern ich habe amannsyavacanam gehdrt.“ DerKonig;

„Wie sah der amaniwja aus?^

3) Die sind im Wesentlichen mit den Versen des Mah. identisch, deren In-

halt in Anm. 2 gegeben ist.
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ScbliiB zu ungunsten der vorangehenden Prosa ziehen. Ich glaube

doch mit Unrecht. Prosa nnd Verse dfirfen eben nicht als eine

fortlaufende Darstellung angeseben werden
,

in welcbem Fall

allerdings eine augenfallige TJnebenbeit vorlage. Sondern was in

der Prosa gesagt ist, wiederholen die Verse, nnd zwar in diesem

Fall etwas ansfuhrlicher, so zn sagen den einen Scbritt, den die

Prosa tut, in mebrere Teilscbritte auflosend. Solche Dnbletten

von Prosa nnd dann Versen, wobei zu dem trocken sacblichen

Prosabericbt die Verse belebende Detailziige mannicbfacber Art

hinzuzubringen pflegen, finden sicb nicht erst in der spateren

nordbuddbistiscben Literatnr, sondern sind scbon ini Palikanon

haufig; ich begniige mich damit ans dem Mahaparinibbanasntta

auf Buddha’s Erkrankung nach der Mablzeit bei Cunda und auf

die Scene am Find Kakuttha hinznweisen (Digh. Nik. TI, Vll f.

134 So angeseben ist die Paliversion widersprucbslos. Viel-

mehr liegt die Annabme nab, dad der nordbuddhistiscbe Text-

ordner, das Wesen der alteu Darstellung niebt dnrchscbauend,

das was ibm als Unebenheit erscbien, nacb seinem Gutdiinken

znrechtgeriickt hat.

Diesen Stellen, an denen ein Vorzug des nordlichen Textes

immerhin wenigstens in Erwagung gezogen werden kann, stehen

nun aber m. E. zahlreicbere, sicherere, zum Teil auch weitaus ge-

wichtigere Differenzen gegeniiber, in denen das Erteil durchaus

zu Gunsten des Palitextes ausfallen wird-). Meist handelt es sich

nm das Jyotipalasutra.

Ich beginne mit Geringfugigerem.

1 ) Vielleiclit warden in diesen J'allen Manclie in die Prosa eingelegte Zitate

aus eposartigen Texten annehmen : ni. E. mit Unrecht (vgl. NGGW. 1911, 450 ff.).

Doch ist dies nicht der Ort hierauf einzugehen.

2) Ich stelle es nicht als einen Fall dieser Art in Kechnuug, wenn III, 203, 14

gesagt ist gathahhir adhynhha^i und dann nur eine gdtha folgt, wahrend Digh.

Jiik. 11, 221. 227 (ebenso das. 208. 211 das Janavasabha Sutta) mebrere hat.

Mir scbeint das einfaches Versehen der schlechten Mahiivastu - Ueberlieferung,

hervorgerufen durch den gleichlautenden Ausgang der ersten und der letzten gatlid.

Da6 die Verse wegen ihres ethischen Standpunkts weggelassen seien, woran die

englischen Uebersetzer (Dialogues of the B. II, 258) denken, bezweifle ich; jenen

Standpunkt einzunehmen tragt derselbe nordliche Text 198, 14 f. kein Bedenken. —
Weiter ist es offenbar nur handschriftliches Versehen, wenn 200 ft’. der nordliche

Text statt der angekiindigten acht wunderbaren dharma des Buddha nur sieben

gibt; der gleiche Ausgang jeder Nummer bewirkte, daft ein Abschreiber eine

uberschlug. Schwerlich hat es mehr zu bedeuten, wenn Mahav. 204, 13 die an

der entsprechenden Stelle des Palitextes (230 a. E.) sich findende, fiir das Folgende

unentbehrliche Erwahnung der sechs Ksatriyas fehlt.
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Buddha erklart Ananda, welche durch den Buddha Kasyapa

geheiligten Gredenkstatten in der Xahe liegen: hier war des er-

habenen Kasyapa aganiavasttan, hier sein Icupvastu etc.
;
immer

kniipfen die Erinnerungen an Kasyapa an, der auch in der ganzen

dann folgenden Erzahlung von Jyotipala eine HauptroUe spielt.

Unvermittelt aber heiBt es dann I, 318, 12 f.: hier war die nisadya

der drei Buddhas, des Krakucchanda, des Kanakamuni und des

Kasyapa; und entsprechend fordert Ananda den Meister auf sich

selbst dort niederzusetzen : dann werden vier Buddhas an dieser

Stelle gesessen haben (Z. 17). Im Palisutta (Majjh. Nik. II, 81)

erscheint dies aus dem Kahmen fallende Hiniibergreifen vom einen

Kassapa auf die drei Buddhas nicht, sondern jenes halt sich nach

wie vor allein an Kassapa. Kanm zweifelhaft, daB da ein unge-

schickter Versuch vorliegt, den EiFekt zu steigern.

Dieselbe Tendenz finde ich Mah. I, 321, 18fF., wo Jyotipala

erklart, nicht alle fiinf silcsOpada auf sich nebmen zu konnen, da

er einen Menscben toten miisse — den Ghatikara! Der Palitext

(S. 48), in dessen schlichtem Verlauf von diesem EfFekt nichts zu

entdecken ist, befindet sich damit schwerlich im Nachteil.

,

Konig Krkin ladt den Buddha Kasyapa ein, bei ibm die Regen-

zeit zuzubringen; Kasyapa lehnt ab. Der Bericht stimmt Mah. I,

325, 13—326, 2 und Majjh, Nik. 11, 50, 19—26 im Uebrigen voll-

kommen iiberein; im nordlichen Text aber kommen folgende Worte
des Konigs hinzu: ahaiii bhagavam [arnma'iiij (dies Wort von Senart

zugefiigt) Tcampayi^yayi iimsmim ca sapta Jcutcigdrasahasrani sapta

ca plthasahasrmd sapta ca vlthisahasrdni sapta ca turagasahasroni

sapta ca nramikasaltasrdni upastMpayisyanti (lies ^yisyam?) yani

IMl'susdmgham pratyehampratyekam upasthihisyanti. Die Stelle mit

ihrer langen Aufzahlung, den hohen Zahlen fiillt ganz aus dem
Ton der Umgebung heraus. Dem Bearbeiter, der sie zugefiigt

hat, und seinem Geschmack werden wir noch weiter begegnen*).

1) Es wird derselbe Bearbeiter sein, der schon 323, 13 die (im Palitext

nicht erwahnte) Zahl von 7000 Bhiksus, die den Buddha begleiten, eingefiigt hat.

Vgl. auch 325, 11—12 (im Pali ohne Entsprechung), und namentlich das weiter-

hin liber den SchluBabschnitt das Jyotipalasutra Bemerkte. Ist es vielleicht

derselbe Freund der Zahl 7000, der im Mahagov. Sutra die satta hrahmana-

mahasala des Palitextes (Digh. Jf. II, 236 am Ende) zu sapta bralmanamaMsala-

sahasrani (III, 220, 14 ; 209, 10 sind es sogar sapta hrahmar^asatasdhasrdni) hat

anschwellen lassen? DaB die kleinere Zahl die urspriinglichere ist, werden auch

Zweifler nicht bestreiten, da in beiden Texten ubereinstimmend daneben sapta

sndtakamtdni aufgefiihrt werden. Naturlich gibt es mehr gewohnliche snataku

als hrdhmaTiamahdsdla.
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Als charakteristische Zafiigung im nordlichen Text ersckeint

mir auch 327, 13. Der Buddha Kasyapa ist zum Hause seines

Verehrers, des frommen Topfers gekommen. Der ist ausgegangen.

Seine Eltern sprechen zum Buddha : e^o uparikosthalce sftpas ca odanas

ca ato bhagavam parihhunjatit. Der Hauptsache nach ebenso der

Palitext (52, 4 ff.). Der nun laBt schlicht und einfach den Buddha,

der Einladnng entsprechend, sich die Speisen nehmen und sie ge-

niefien. Eiir den nordlichen Bearbeiter ist das zu diirftig
;
er sagt

supam odanam ca devatahi parigrahetvci parihlmnjitva pra-

kmnii.

Auch das dcipadakclni punyak.^etriini 329, 11 fallt aus dem Ton

heraus und sieht nach einer wenig gliicklichen Verschonerung ans.

Die Gestalt des betreffenden Satzes im Palitext (54, 5—7) ist die

dem Zusammenhang naturgemad entsprechende.

Die starkste und bezeichnendste Differenz aber der beiden

Texte besteht darin, dad am Schlud in der nordlichen Fassung

der ganze Abschnitt 329, 16—335, 4 dazu kommt. Gleich an dessen

Eingang begegnen uns wieder die oben (S. 138 A. 1) schon er-

wahnten, auch dort der Zufiigung verdachtigen 7000 Bhiksus. Der

Buddha will nicht von seinem Sitz aufstehen, bis nicht die Er-

losung alien dieser 7000 erreicht ist M. Es folgt Jyotipala's

Wnnsch dereinst die Buddhawiirde zu erreichen, und seine vom
Buddha vollzogene Proklamierung als eines Buddha der Zukunft

(vgl. dazu aus der Paliliteratur Buddhavanisa 25, wohl ein Text

minderer Dignitat). Dann Auf- und Absteigen des Buddha mit

flammegluhendem Korper durch immer hohere, dann wieder immer

tiefere Niveaus des Luftreichs, von denen aus er jedesmal den

Jiingem predigt: in dem Geschmack und gewiB von derselben oder

einer verwandten Hand, wie die oben (S. 128) erwahnten im Maha-
vastu zur Fassung des Mahavagga hinzukommenden Wonder des

im Luftreich auf- und absteigenden Yasoda. All das ist an das

Vorangehende ganz locker angefugt, in der Farbung davon ver-

schieden ^). Ich kann nur fur durchaus wabrscheinlich halten, daB

hier spateres Arbeiten mit einigen im Lauf der Zeit beliebt ge-

wordenen wenig erfreulichen Schablonen vorliegt ®).

1) Ein Vorsatz, der hinterher dem Verfasser der Stelle selbst unbequem

wird. Enter den 7000 ist ja Jyotipala, welcher dereinst der Bnddha unseres Zeit-

alters (Gautama) sein soil. Der darf, um dann wiedergeboren zu werden, jetzt

noch nicht die Erlosung erreichen. Wie sich fiir die 7000 im Uebrigen der Wille

des Buddha erfiillt, mufi also fiir ihn eine Ausnahme gemacht werden (335, 3).

2) Wenn man natiirlich von den durch das Sutra hindiuch zu beobachtenden

Zufiigungen, von denen gesprochen worden ist, absieht.

3) Ich greife in dieser .\nmerkung iiber die bier besprochenen Sutras

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 11
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Unter den Divergenzen der nordlichen tind sudlichen Version
dieser Sutras ist endlich noch jene schon oben (S. 134 mit A. 1)

erwabnte ausfiihrliche Fassnng der Eingangsformer zn betracbten,

die im Mabagovindl3zasutra (Mahav. Ill, 197, 11 ff. mit Erganzong
nacb I, 34) und sonst haufig in den im Mahavastn zusammen-
getragenen Texten begegnet. Sie hebt sicb sekr fiiblbar vom
iibrigen Sutra ab. Dieses kennt weder in seiner nordlichen noch
in seiner Palifassung Komposita von der Lange des I, 34, 7f.

stehenden anavaragrajatijaramaraiiasamsaraJcantaranaralcadidurgasam-

sarakantaragrahanadarunato (unerheblich kiirzer II, 419, 7) oder
solche Reihen von Synonymen bz. nngefahren Synonymen wie
divyehi vihfiiehi animjehi viharehi santatyehi vihdrehi buddko buddha-
viharehi jino jinavihdrehi jnnako janakavihdrehi sarvajno sarvajnavi-

harehi . . .
yehi yehi vihfirehi akamksafi viharituni tehi tehi vihdreM

(das. Z. 11—14). Auch daJB eine lange Aufzahlung der von Buddha
durchwanderten Lander (Z. 9—10) in die Einleitungsformel auf-
genommen ist, wird man als etwas Fremdartiges empfinden; in
der Aufzahlung selbst ist zu dem Bestand, den der Palikanon
hat (Digh. N. II, 200; dort Atigatnagadkesu hinznzudenken, das
um spezieller Verhaltnisse wiUen, s. S. 203, fortgelassen ist),

Sividasarnd ca Asvakaavanti hinzngekommen ®). Es ist klar, dab

hinaus, um auf eine anderwarts begegnende, etwas anders aussehende, aber nicht
weniger bezeichnende Zufugung liinzuweisen. Wie der Bodhisattva nach den
Kasteiungen wieder reichliche Nahrung zu sich nimmt und dann in die Dhyanas
eingeht, wird im Palikanon (Majjh. Nik. I, 247) so erzahlt: so kho aham Aggi-
vessana olarikam aharairi aharetvd halatg gahetva vivicceva kamehi vivicca akusalelii
dhammehi . . . pathamain, jhanam tipasampajja viMsim. Das Mahavastu, in einem
Bericht, der mit dem Palisutra im Allgemeinen genau parallel verlauft/ sagt (H
131,10—17): sa khalv ahatp bhiksavab mmpurverta kayabalastJiamam janayitvd
Sujaiaye gramikaye madhupdyasam grhitva naganandikulasamaye yena nadd
Hairamjand tenupasamkramitva nadyam Naim-mjanayam gatrani sitalik/iva yena
Svastiko yavasikah tenopasamkramitva (etc. etc.) so khalv aham bhik?avab vivtktam
eia kamair viviktani pdpakair akusalair dharmaib . . . prathamadhydnani upa-
sarnpadya vihardmi. Man sieht deutlich, wie auf den alten Untergrund die be-
kannten jiingeren Elemente aufgesetzt sind, in einer Form die scbon auBerlich
die Einschiebung empfinden lafit. — Ein anderer als besonders bezeichnend
hervorzuhebender Fall, bei dem die Abweichungen des Mabavastu weit fiber bloBe
Zusatze hinausgehen und man ffiglich von einem neuen, in diesen aufgenommenen
Text sprechen kann, betrifft die Begegnung Buddhas mit Bimbisara, vol. Ill,

436, 21. Es herrscht ganz der unten (unter Nr. 5) als B‘ bezeichnete’ Stil, mit
gelegentlichem Anflug (s. 442, 6) von A. Man vergleiche den Abschnitt mit Maha-
vagga I, 22.

1) Allerdings gibt es auch im sfidlichen Kanon eine ahnlich ausfuhrliche
Aufzahlung; s. Ang. Nik. IV, 252. 256. 260.
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die Annahme unzulassig ist, die Paliversion habe die erwahnteu

Langen, etwa als dem Geschmack der Redaktoren zuwiderlaufend,

beseitigt. Demi wie kame es dann, dad solcbe Langen dem iibrigen

Sutra, wie erwahnt, nicbt nur in seiner siidlicben, sondern ebenso

in seiner nordlicben Redaktion fremd sind? Vielmehr haben sicb

dentlicbermaden an einen im Siiden wie im Norden im Ganzen
iibereinstimmenden Grundbestand im Norden naobtraglicb Zusatze

gefiigt, die sicb als solcbe nicbt allein durcb ibr Feblen im siid-

licben Exemplar — wo dann Zweifel bleiben konnten —
,
sondern

zugleicb und damit zusammentreffend — was den Zweifel ab-

schneidet — durcb die Besonderbeit ibres Aussebens cbarakteri-

sieren. Ob alle diese Zusatze gleicber Herkmift sind, konnen wir
natiirlicb einstweilen nicbt wissen. Man kann anf den Gedanken
verfallen, dad die langere Form des Sutraeingangs mit der Ver-
herrlichung des Buddha als anupalipto padniam iva jale, als fiber

alle vihara verfugend etc. spezielles Eigentum der Lokottarava-

dinas ist, die ja die Ueberweltlicbkeit der Buddbas mit besonderer

Energie betonten. Docb zweifle icb im Hinblick darauf, dad die

Wendung anupaliptah padmam iva varina aucb in der ausfubrlicben

mebrfacb im Divyavadana (p. 290. 470) begegnenden Sutraemgangs-

formeP) erscbeint.

Das Ergebnis dieser Vergleicbungen kann man dabin zusammen-

fassen, dad das Paliexemplar der besprocbenen Sutras dem nord-

licben gegenfiber nicbt fiberall das Richtige zu haben braucbt.

Aber fiber den nordlicben Text ist eine Dnrcharbeitung — wenn
nicbt mehrere — hingegangen, die an zahlreicben Stelien kleinere,

an einigen Stelien grodere Zufugungen im Geschmack jungerer

Zeit vorgenommen hat. Im Einzelnen wird, wo positiver Anhalt
zur Beurteilung der Differenzpunkte fehlt, als wabrscheinlich an-

zunebmen sein, dad die Paliform die besser fiberlieferte ist *).

Windisch hat die Beziehungen des Mahavastu zum alten Vinaya
aufgewiesen. Man siebt, dad dem Verfasser aucb ein Sutrapitaka

vorgelegen hat, das gewid zum groden, vermutlicb zum allergrodten

Teil aus Texten bestand, die mit den Palitexten im Wesentlichen

identiscb oder ibnen sehr nab stehend, aber in der bier beschrie-

1) Man beachte iibrigens die bezeichnende Tatsache dieser verschiedenen
erweiterten Gestalten des Siitraeingangs. Aucb hierin zeigt sicb das mannig-

faltige Scbwanken der spateren Gebilde, die sicb auf den alten festen Grandlagen

aufgebant baben.

2) Man wird nicbt tiberseben, dab damit das Ergebnis ubereinstimmt, zu

dem Dutoit (Die duskaracarya des Bodbisattva) in Bezug auf die Texte gelangt

ist, welcbe die Askese des Bodbisattva betreffen.

11 *
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benen Weise iiberarbeitet sind. Solche Sutras and abnliche Stiicke

sind in den Text des Mahavastu nicht nur stillscbweigend ver-

webt — wie das z. B. mit einer Eeihe von Texten des Sntta Xi-

pata gescheben ist —
,
sondem sie werden ancb mit ausdriicklicher

Xennung ihres Titels (welche Xennung bald im Textzusammenhang,

bald in Gestalt einer Unterscbrift auftritt) anfgenommen
') oder

es wird so anf sie als auf etwas Bekanntes verwiesen. Von den

beiden vorber eingebender besprocbenen Texten erfabren wir in

dieser Weise ansdriicklicb, da6 der eine das Mabagovindiyam Su-

tram (III, 197, 9, vgl. 224, 9), der andre das Jyotipalasutram (I,

335, 8) ist Wir lesen III, 67, 7 ,
nacbdem gesagt ist

,
welcbe

geistlicben Vollkommenbeiten Sariputra und Maudgalyayana kurz

nach ibrer Ordination erlangt haben : Din/hanaJihasi/a parivrajaJcasya

sutrcua Icartavyam. Der Palikanon kennt ein Dlghanakhasuttantain

(Majjh. Nik. 74), das zu diesem Zitat nicbt nnr darin stimmt, da6

Digbanakba parihbcijaha ist und, wie Windiscb, Kompos. des Ma-
hav. 504 (= 38 des Sep. Abdr.) bemerkt hat, Sariputra in dem
Sntta gegen Ende vorkommt^j; vielmehr spricht das Sntta eben

davon, dafi durch Anhoren von Buddha's Predigt an Digbanakba des

dabei anwesenden Sariputta anupadaija osavehi ciituyn vinmcci*). —
Aebnliche Sacblage finden wir I, 350, 8 f.

,
wo im Znsamnienhang

einer Erzablung, als in einer dort erscbeinenden Personlichkeit

miBgiinstige Empfindungen entstehen, die Bemerkung gemacbt wird
yathoktani hhagavata Sakrapra-inesti: Irsyaniatsaryasamyojanasampra-

yukta detamaniisya asura yarvda yandharva yalsa raksasu iniaca

kumbhanda ye vU punur anye sanfi prthukayah. Der Palikanon ent-

halt bekanntlich ein Sakkapafibasuttanta
,
und dort sagt in der

Tat Buddha zu Sakka: issamacchanyasmnyojmia kho devanam inda

deva manussa asura naya yandhabba ye c’ unne sunti puthukaya
(Digh. Nik. II, 276); man bemerke wieder die groBere Lange der
Aufzablung im nordlichen Exemplar. Von den ansdriicklicb als

solche gegebenen Dharmapada - Zitaten babe ich ZDMG. 52, 662 f.

gesprochen. Wenn ich dort Bedenken gegen die Hinzufngungen

1) In viel zu engem Umfang IdCt das Kern gelten (Manual of Indian Bud-
dhism 4 A. 2).

2) Man beathte, daB sich im letzteren Fall wieder die offer (z. B. von mir

ZDMG. 52, 643 A. 2) hervorgehobene Variabilitat der Xitel zeigt. Ini Palikanon

heifit der Text Gbatikarasutta.

3) Man vergleiche auch das entsprechende Fragment des kanoniscben Textes

von Idykutsari, uber das Pischel SB. Berl. Ak. 1904, 822 spricht, sowie Avada-

nasataka 99.

4) Vgl. das von mir schon ZDMG. 52, C61 Gesagte.
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geauBert habe, die das Mahavastu (lEL. 434£F.) im sahasravarga des

Dhp. dem Palitext gegeniiber aufweist, scheint mir dies Urteil

durch die Resnltate der gegenwartigen Untersuchung bestatigt.

Doch warten wir ab, ob die bevorstehende Publikation der zentral-

asiatischen Dhp.-Materialien hieriiber etwas ergibt ^). In jedem

Fall sieht man, wie die im Mahavastu zitierten Pitakatexte fiir

dessen Autor oder Autoren etwas fest Gegebenes, der eigenen

Produktion Vorangehendes, zu Grande liegendes sind ^).

5. Die Vermutung drangt sich nun auf, daB im Siitrapitaka

der Lokottaravadinas dieselben Hande oder verwandte, welche in

den altester Tradition entstammenden Sutras die oben (S. 138 f.)

beschriebenen Zusatze gemacht haben, auch mehr im GroBen ge-

arbeitet haben werden. Sie werden ganze neue Sutras geschaffen

haben, die als solche daran zu erkennen sein miissen, daB bei

ihnen Nichterscheinen im Palikanon mit den inhaltlichen oder

stilistischen Kriterien zusammentrifft, die wir an jenen Znsatzen

beobachtet haben ®). Sind Materialien dieser Art in das Mahavastu

gedrungen, so liegen hier — allerdings zum Nachteil fiir die Ein-

fachheit unserer Ergebnisse — kompakte jiingere Textelemente

vor, die doch nicht den Stil A aufweisen. sondem B in jiingerer

Handhabung : man wird fuglich von einem Stil B' sprechen konnen.

Bestandteile dieser Art finden sich in der Tat, wie ich glaube,

in nicht geringem Umfang. Als einen recht deutlich charak-

terisierten, von festem Rahmen umschlossenen bespreche ich hier

das Avalokitasutra II, 257, 6—293, 15*). Es behandelt die Vor-

gange unmittelbar vor der Sambodhi und diese selbst.

DaB die Diktion in die Sphare von B fallt, ist ohne weiteres

1) Aehnlich den Dharmapadazitaten liest man II, 98, 13 yathoktam hhagavata

Siltrapade. Was fur ein Text ist dasV

2) Ganz in derselben Weise wie das Divyavadana (p. 274) auf die Wendung,

die im Palikanon lautet hhagavd Sdjagahe viharati Maddakucclusmim migaddye

(Saipy. Nik. vol. I p. 27), mit den Worten Bezug nimmt: tathd sthavirair api

suiranta vpanirhaddham (lies upanihaddham)-. hhagardn Itdjagrhe viharati Mrdi-

tahik^ike ddva iti. Das sthaviraili klingt fast, als habe der Autor die wohl-

meinende, allerdings nicht erfolgreiche Absicht gebabt, unsere Forschungen iiber

die literarische Chronologie vor Abwegen zu bewabren.

3) So gibt ja auch der in chinesisclier Uebersetzung vorliegende Dlrgha und

Madhyama Agama, dessen Bestandteile Anesaki verzeichnet hat (Transact, of the

As. Society of Japan vol. XXXV, p. 3. 1908), zwar zum groBen Teil dieselben

Sutras wie die entsprechenden Pali-Nikayas, doch daneben auch eine Menge von

Sutras, zu deneu Priligegenstiicke fehlen, Natiirlich bedarf es doch weiterer

Priifung, ob deren literargeschichtliche Natur eben die hier charakterisierte ist.

4) Mit dem unzweifelhaft besonders jungen zweiten Avalokitasutra (II,

293,16—397,7), das dem Mahayana zuzurechnen ist und als Mahavastusya
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klar. Man brancht nur anf das fortwahrend wiederkehrende atha

Ichalii oder anf die ebenso bestandig auftretenden kanonischen

Wendnngen zu acbten wie yena sambahttla hhil-savah tenopasam-

Tcramitva prajnapta evdsane nisidi, nisadya Main bhagavdn tan bhi-

ksfm amantrayati ; dnni findet sich in dem Stiick nirgends '). Ebenso

dentlich aber tritt hervor, da6 dies doch keineswegs ein altes

Sutra ist, wie ja anch im Palikanon ein Gegenstiick fehlt. Von
altem Inhait ist anfgenommen der oft wiederkehrende Bericht

daruber, wie der Bodhisattva in der heiligen Nacht durch die

Reihe der dhyana hindnrchging nnd die Erkenntnisse erwarb, die

ihn zum Buddha machten (283, 5—286, 11 ^)): auch dies mit mannig-

fachen Abweichungen von der Paliversion (z. B. Snttavibhahga

Paraj. I, 1, 5 ff.), die m. E. dentlich die spezielle Weise von B‘ er-

keunen lassen (ich hebe die endlosen Instrnmentale 284, 16— 285, 2
vgl. Lai. Vist. p. 447 ed. Calc, hervor). Die Hauptsache aber fiir

das Interesse von Verfasser und Lesern des Avalokitasutra ist

offenbar nicht die Sambodhi selbst, sondern die Aufzahlnngen
der ihr vorangehenden und nachfolgenden AeuBerungen ver-

schiedenster Art: wo dann die Erfindungsgabe des Verfassers —
freilich im Grunde nur in immer weitschweifigeren Ansfiillungen

derselben Schemata — sich den freiesten Tummelplatz gegonnt
hat. Da wird berichtet, wie beim Beginn dieser Ereignisse die

Gotter asfadasa dmodanlyam dkarmdn pratilabhanti, und es folgt

die gewissenhafte Aufzahlung aller dieser dfianna (p. 259 f.). In
derselben Weise wird ausgefuhrt, wie der Fleck Erde, anf dem
die bodhi stattfindet, sodasamgasamanvagatah ist (p. 262 f.). Ebenso
ist von Maras dasavid/mm mahmdiasitam, von seinem sodasaMra-
samaniagatam mahaparidevitam und vielen andern ahnlichen Reihen
die Rede, immer mit Aufzahlung samtlicher Glieder jeder Reihe.
Den groBen SchluBeffekt bildet der Bericht, wie die Gottheiten

parivaratn bezeichnet wird, beschaftige ich mich bier nicht. Vgl. dazu Bendall,

Siksasamuccaya, Introduction VII. Vermntlich ist es hier herangeschoben, da das
andere Avalokitasutra dastand.

1) Ich sehe dabei, wie iiberhaupt bei der Besprechung dieses Sutra, ab von
der vollkommen unvennittelt darin eingelegten Geschichte des Anahgana (271—
276, 15; vgl. Divyavad. p. 282 ff.). Wie die dahin kommt, ist einstweilen dunkel.
Bezeichnend ist, daB im ersten Teil dieser Geschichte Starke Einwirkung des
StDs B zu bemerken ist, wahrend offenbar A zu Grunde liegt. Im weiteren Ver-
lauf schwacht sich dann dieser Anflog von B sehr sichtbar ab. Die Verteilung
der atha khalu und der ddni ist recht charakteristisch.

2) Wie am SchluB dieses Abschnittes das befremdend scheinende Stiick

286, 6ff, aufznfassen ist, ergibt sich aus 417, 18—418, 3.
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asitihi aharelii Maram paptmam sammuTcham ubhigarjensiih ; eine sechs

Seiten der Ausgabe fiillende Wiederholong der Wendtmg: „hast

dn, Boser, nicht das (und das — and das) bedacht?“ Im Einzebien

dann, wie man nicht anders erwarten wird, die Neignng za iiber-

langen Reihen von Epithetis, zu ubergroBen Zahlen, iiberschwang-

licher Entfaltnng von Herrlichkeit, Freade, Triumph. Da6 An-

satze zu solcher Darstellungsweise auch in den Palisuttas begegnen,

soli nicht bestritten werden. Aber sie sind geringfugig und be-

scheiden gegeniiber den Wucherungen, auf die wir hier trefPen^).

Man sieht deutlich in diesem Fall — der eben nnr ein Pall unter

zahlreichen oder vielmehr zahllosen Fallen ist —
,
wie die Er-

findungsgabe der Verfasser, nachdem alle Hauptsachen langst aus-

gesprochen und wieder ausgesprochen sind, sich nun darauf wirft,

Nebensachen zu ersinnen, auszuschmiicken, sie zu Hauptsachen

werden zu lassen. An das Bild des eigentlichen Vorgangs fiigt

man hier ein Ornament und dort ein Ornament, klammert sich an

jeden dieser Einfalle, tritt ihn unermiidlich breit. Zuweilen reicht

ein solches jungeres Motiv — wie sollte das anders sein? —
durch die Texte mehrerer Schulen. Einige alteste und relativ

bescheidenste unter den Ausschmiickungen haben geradezu AUge-

meingiltigkeit erworben; sie treten in der Palikommentarliteratur

so gut auf wie in den nordlichen Texten, und man mu6 bis zu

den Pali Sutta- und Vinayatexten aufsteigen, nm ein von ihnen

unberuhrtes Stratum zu erreichen. Im GroBen und Ganzen aber

gibt sich die jiingere Natur solcher Verzierungen, wie sie das

1) Ich mache hier speziell noch auf die Einleitung autmerksam, die der

Kede Buddhas vorangestellt ist. Er weilt auf dem Grdlirakuta mit fiinfhundert

Bhiksus. Ein Falisutta wiirde ihn nun aller Wahrscheinlichkeit nach seine Rede

an diese halten lassen. Hier aber tritt zuvorderst eine Schar von Gottern auf,

von denen einer daran denkt, wie die friiheren Tathagatas das avalol^itam nama

vyakaruHam vorgetragen haben. Buddha sagt zu dasselbe zu tun, erzahlt am

nachsten Morgen den Bhiksus den Vorgang,- und indem auch sie jener Bitte sich

anschliefien, beginnt er endlich seine Rede. Diese Praliminarien mit alien Wieder-

holnngen, Ausdriicken der Herrlichkeit, der Ehrfurcht u. s. w. fiillen zwei Seiten

der Ausgabe. — Ein spezieller Zug sei bei dieser Gelegenheit erwahnt, in dem

diese B’-Einleitung — wie zu erwarten — in einem Detail der Phraseologie mit

solchen Abweichungen libereinstimmt, welche der Ansdrucksweise von B der Pali-

phraseologie gegenuber eigen sind. Von den nachts leuchtend an Buddha heran-

tretenden Genien heiBt es im Avalok. Sutra, Mah. II, 257, 9 abhikrdntavania ati-

Icrantaye (soli heiBen dbhikr'^) rdtriye kevalakalpam GrddMkvtam parvatam var-

vtendvdbhdsayitva

;

ebenso im Mahagovindlya Sutra, III, 197, 15 (abliikrdntakdyo

soil doch wohl sein ablukrdntdye). An der entsprechenden Palistelle (Digh. Jlik.

11,220) dagegen etwas kurzer; ahhikkantdya rattiya abhikkaittavanno kevalakap-

pam Gijjhakuiam obhdsetvd (entsprechend Sutta Nip. p. 17 ;
Majjh. Nik. I, 142, etc.).
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Avalokitasutra fallen, auch in ihrer VariabiKtat zu erkennen,

wenn man die Texte der verschiedenen Schulen einander gegen-

iiberstellt. Man halte die oben skizzierte Ausschmuckung des

Berichts iiber die Sambodhi mit Maras zehnfachem Lacben, secbzebn-

fachem Jammern n. s. w. dem entsprecbenden Bericbt des Lalita

Vistara mit seinen ganz anderen Ausschmucknngen gegeniiber.

Und dann beobachte man im Kontrast dazu das Feststehen des

Bildes des eigentlich zentralen Vorgangs in alien Literataren des

bTordens und des Siidens: der Erreichnng der Sambodhi durch die

Erkenntnis der vier heiligen Wahrheiten, nach vorangegangenen

vier dlijana sowie dem Erwerb der Kunde des purvanivasa und

des divyuvi calsuh ^). Oder von poetischen Bestandteilen stelle

man beispielsweise die den Bodhisattva preisenden Strophen des

Schlangenkonigs Kala im Avalokitasutra (und den ubrigen, groBen-

teils einander sehr nah stehenden Fassungen des Mahavastu) den

betreffenden Sardfilavikriditaversen des Lalita Vistara gegen-

iiber. Und man halte daneben etwa — um Beliebiges herauszu-

greifen — die Verse (ebenso iibrigens auch die Prosa) des Gre-

sprachs zwischen Buddha, der nach Benares wandert, und dem
Ajivaka Upaka, nach den Fassungen des Mahavagga oder Majjhima

Nikaya im Siiden, des Lalita Vistara und Mahavastu im Norden ®),

zu denen sich auch die tibetische Fassung'*) stellt. Man wird an-

schaulich den Unterschied bemerken zwischen dem letzteren Fall,

in dem Alles auf alter kanonischer Grundlage ruht und dadurch.

groBenteils auch dem Wortlaut nach, fest zusaramengehalten wird “j,

1) Bei dieser Uebereinstimmung darf die unerhebliche Variante in dea

Himergnind treten, daiS die Reihenfolge des divyam caksiift und des purmnivd-
sajncma einerseits in den Palitexten, auch in .Asvaghosa's Buddhacarita (XIV, 2 C.
zum urspriinglichen Text geborig?), andrerseits im Mahavastu und Lai. Vistara

verschieden ist.

2) S. Zitate bei Toucher, Une liste indienne des actes du Buddha, 11.

3) Zitate bei Toucher a. a. O. 14.

4) Uebersetzt von Teer, Ann. du Musee Guimet V, 17 f.
;

vgl. auch dort 481 ff.

5) Immerhin erscheint auch bier in recht bezeichnender Weise die Tendenz

der nordlichen Tassungen auf groCeren Wortreichtum, buntere Ausschmuckung.

Die von den Pfilitexten berichtete schlichte Frage des Upaka: „Deine Erscheinung

ist strahlend — wer ist dein Lehrer?“ wird im Mahavastu durch einen Vergleich

gehoben, aus dem im Lai. Vist. drei geworden sind Die tibetische Fassung be-

stiitigt die Einfachheit der Palifassung. Bei den Gathas kommen zu den funfen

der Palitexte in jedem jener drei nordlichen Exemplare andere hinzu: funf im
Mahavastu, zwei im Lai. Vistara, ebenso viele in der tibetischen Version. Alle

fiinf Paliverse kehren — mit minder crheblichen Varianten — in jedem der nord-

lichen Te.xte wieder, bis auf den ersten, der im Lai. Vist. fehlt. Die in den
nordlichen Texten hinzukommenden Verse dagegen fiuden sich Jeder nur in einem
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und andrerseits dem ersteren Fall, wo unbeschadet mancher gegen-

seitiger Beruhrungen im wesentlichen der einzelne Poet frei seinen

Eingebungen folgend in Ergiissen, die beilanfig bemerkt verglicben

mit den Versen der andem Erzahlong aueh durch viel groBeren

Umfang cbarakterisiert werden, seinen Weg gebt.

6. Wir wenden nns von diesen Erorterungen iiber den Stil B
and B^ nocb einmal zam Stil A. Wir iiberblicken, was fiir Inhalt

in dieser Form niedergelegt ist.

Schon oben (S. 127 etc.) sahen wir, wie kanoniscbe Erzahlungs-

stiicke (Stil B) mehrfacb nach vom verlangert sind, indem man
die Jugendgescbicbte anftretender Personen (Stil A) vorangescbickt

hat. Wir mussen diese Bemerkang hier erweitem. Zu den cha-

rakteristiscben Eigentiimlichkeiten des Mahavastu — anders als

etwa des Lalita Vistara — gehort die Xeigung, die Personen und
Vorgange, von denen bericbtet wird, in frlihere Existenzen zuriick-

zuverfolgen, wo sich Dinge zutragen, deren ripill-a das jetzt Tle-

schehende ist. Diese Jatakas — zuweilen verlangern sie sich

weiter, indem die Vorgange der Jatakas durch Jatakas zu den

Jatakas erklart werden — sind fast ausschlieBlich im Stil A ver-

faBt. Als einen Fall, in dem Jatakaprosa andern Stil zeigt, ftihre

ich den folgenden an: in den Rahnien eines Sutra, das mir den

Stil B' aufzuweisen scheint, ist I, 35, 13—45, 16 eine jatakaartige

Erzahlung eingefiigt*), in welcher derselbe Stil festgehalten ist;

ebenso begreiflich, wie wenn im Palikanon innerhalb eines Sutta

oder des Vinaj^a ein Jataka erscheint nnd darin natiirlich keine

andre Diktion als die des umgebenden Textes auftritt.

In gewissem Sinn laBt es sich den Fallen der vorangeschobenen

Vorgeschichte im Stil A zurechnen, als ein Fall dieser Art in

groBten Dimensionen auffassen, daB in der Jugendgeschichte des

Buddha selbst dieser Stil vorherrscht. Die Knappheit dessen, was
der Palikanon iiber dessen Jugend bericbtet, und der unkanonische

Text; allein die Zeile dharmacakram p.avartixyam Joike (iprativaHiuam (Mahii-

vastu; die zweite Hulfte nicht in den Palitexten) kehrt wesentlich identisch im
Lai. V. w'ieder. Die Erweiteruug des Lai. V. (der Vers „ioh will nach Benares

gehen“ in drei Verse auseinandergezogen) tragt sehr deutlicli eben den Cbarakter

der Erweiterung. Derselbe Cbarakter ist unverkennbar in dem Vers Mab.avastu

III, 327, 10— 12, wo nicht nur auf die Buddhas der Vergangenbeit und Zukunft,

sondern aucb auf die der Gegenwart hingewiesen wird : sehr unwabrscheinliche

Bezugnabme auf Buddhas andrer Weltsysteine. Vorher liatte B. gesagt eko smi

loke satnbtiddho. Alles in allem fiihrt die Vergleichung dieser Texte, ohne jedes

Detail der Paliversion unbedingt zu sichern, entschieden auf deren Superioritat.

ll Mit einer Konfusion, die schon Senart 1 S. XXI\' A. 1 hervorgehoben hat.



148 Hermann Oldenberg,

Stil der betrefFenden Partien im Mahavasta sind zwei offenbar

zusammengehorige Tatsachen.

Ich bebe zur Veranschaulichnng ein paar Satze des Maha-

vastu heraus. Schon wenige Worte geniigen den Stil erkennen

zu lassen.

Darstellung des Knaben im Tempel der Gottin Abhaya II,

26, 3 ff. (vgl. dazu I, 223, 4 if.): rajria Suddhodanena amatya anatta:

ita eva Tiumarain Sahjavardhanam devakulam netJia Ahhayaye deviye

padavandanam. tehi amatyehi rdjno vacanena kuniaro tato eva Sdkya-

vardham decakulayi nito Ahhaydya deviye padavande. te dani etc.

Zweifel an den Leistungen des Knaben in Leibesiibnngen II,

73, 9 flP. : rdjno Sitddhodanasya srutvd daiirmanasyam jdtani evam etani

yathd Malidndmo jalpati, na mayd kiimuro kahimci silpe sfsito') ati-

premnena. so donini rdjd durmand yrkam pravisto. kumdrena drsto

pita, kumdro pitarain prcchati etc.

Tod des Kanthaka II, 190, 8: bodhisatvasya .iokena andhdro ca

Kanthako kdlagato bodhisatvam apasyanto. tnsya kdlagatasya rdjnd

Suddhodanena mahatd rdjdnubhdvena sorirapujd krtd etc. Wenn die

Erzahlung dann (p. 191 If.) in ein metrisches vimdnavastu (— 81
der Palisammlung) auslanft, wird man beriicksichtigen, da6 im
Palikanon das Vimanavatthu unverkennbar zu den jiingeren Be-

standteilen, von geriugerer Dignitat, gehort.

Weiter reihe ich in diesem Ueberblick iiber die A-Elemente
an, da6 Berichte, die dem alten Kanon resp. dessen erweiterter

Form angehoren und entsprechend den StU B resp. B' zeigen,

gelegentlich mit Partien wechseln, die damit scheinbar auf einer

Linie stehen, gleichberechtigte Glieder derselben Reihe von Vor-
gangen (nicht Vorgeschichte oder dgl.) darstellen, sich jedoch in

recht bezeichnender Weise zu A stellen. Buddha untemimmt die

Wanderung nach Benares, wo er die erste Predigt halten wird.
Der Entschlufi hierzu und die daran anschliefiende VerheiBung
der Gotter, seinen Weg mit iiberschwenglichen Herrlichkeiten zu
schmiicken, wird III, 320 ff. in einer Form berichtet, die unver-

kennbar die Charakteristika von B‘ tragt (dies m. E. bis 324, 8
reichend). Dann andert sich das Aussehen der Erzahlung. Von
Zwischenfalien, die sich auf dieser Wanderung ereignet haben,

kennt der Palikanon (ebenso der tibetische Bericht bei Feer, Ann.
du Musee Guimet V, 17 f.) nur die Begegnung mit dem Ajivaka
Upaka (Mahavagga I, 6, 7-9; Majjh. Nikaya vol. I, 170 f.), Das
Mahavastu nimmt die, wie wir gesehen haben (S. 146), mit einigen

1 ) So auch Z. 15. Doch wohl siksito zu lesen.
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Znsatzen, in kanonischer Form anf. Aber es umgibt diese Episode

mit weiteren Nachricbten dariiber, was die Stationen, der Wan-
demng nacb Benares waren, von welchen G-astgebern — meist

Nagas nnd Yaksas — Bnddha nnterwegs aufgenommen worden

ist*), wie er den Ganges, des Fahrgeldes ermangelnd, iiberflogen

hat 2
). Da trifPt man nun, vor nnd hinter der Upakaepisode mit

ihrer kanonischen Diktion, bestandig anf den Stil A, z. B. Ill,

324, 2 If. Aparagaijnyam Sialarsaiw nama nagarajd, tena hhagaiam

Aparagayaynm vasena ca bhakiena ca nimantrito. 327, 18 CundadvJ-

layam Ctindo nama yakso, tena hhagavam svake Ihavane vasena ca

bhaktena ca nimantrito. 328, 5 tatrapi bhagavam ekaratrosito krta-

bhaktakrtyo Sarathipiirato Gamgatlram anuprapto. imviko dani aha

n. s. w. ®).

Wie non Buddha in Benares nnd bei den fiinf Askcten an-

langt, erwartet man vielleicht den Bericht in die B-(B'-)Form

iibergehen zu sehen. Die aber setzt in der Tat erst 330, 17 ein,

wo in einem neuen Absohnitt, mit evam maya snitam anfangend,

die erste Predigt in kanonischer Form mitgeteilt wird. Was der

vorangeht, der EntscMufi der Fiinf ihn nicht zu begriiBen, die

Nichtausfiihrung dieses Entschlusses u. s. w., wird 328, 20—330, 16

in deutlichem Festhalten an der A-Form der vorangehenden Er-

zahlung (von den Stationen derWanderung und vom Ueberiiiegen

des Flusses) erzahlt. So sehen wir — und damit erreichen wir

den letzten der hier aufzufiihrenden Typen des Auftretens von

A — diesen Stil sich auch eines sonst in der alten kanonischen

Form behandelten Inhalts bemachtigen. Der Fall ist nicht gerade

hanfig, liegt aber in sichern Beispielen vor. Wir wahlen dieses^),

um zu beobachten, was fiir Verzierungen hier — groBenteils im

Einklang mit Lai. Vistara XXVI — dem schlichten alten Bericht

1) In der Paliliteratur liiBt die Einleitung des J.atakakommentars (vol. I

p. 81 Fausb.) ihn ohne Stationen den ganzen Weg von 18 Yojanas in einem Tage

znriicklegen.

2) Aehnliches wird im Lai. Vist. XXVI berichtet. Vgl. auch Buddhacarita

XV, 91 ff.

3) Diesen A-.\bschnitt mbchte ich schon von 324, !) an rechnen. Die Er-

zablung, wie die Cotter den Weg Buddhas verherrliehen, scheint niir, wenn auch

sparlich, Charakteristika dieses Stils zu zeigen, und entspricht inhaltlich keines-

wegs mit der Genauigkeit, die man erwartet, dem vorangehenden B'-Abschnitt. wo

die Cotter sagen, wie sie jenen Weg zu verherrliehen gedenken.

4) Ein andres Beispiel, in dem ein von altersher der kanonischen Ueber-

lieferung angehoriger Vorgang in A-Stil erzahlt wird, ist die Ceschichte von der

Bekehrung der 30 Junglinge Mahavagga I, 14, im Mahavastu kaum wiederer-

kennbar, mit charakteristischen Umwandlungen, 111,375, 13 ff. begegnend.
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von den das Dharmacakrapravartana einleitenden Vorgangen

(Mahavagga I, 6, 10 ff., im Ganzen iibereinstimmend der tibetisclie

Text in den Ann. da Musee Guimet Y. 18 fF.) angebeftet worden

sind: die wunderbare Verwandlung des AeuBern der Funf in

moncbisch.es Ansseben, oiiapatlia derselben wie von Moncben, die

seit hnndert Jahren ordiniert sind, ihre pravrajya und iqxisampada

:

recht zeitig, nocb ebe ibnen iiberhaupt gepredigt ist
') ;

dann das

Sicbberabneigen der Statte, an der die Predigt stattfinden soil;

Buddhas Ueberlegung, ob die friiberen Buddhas gebend, stebend,

sitzend, liegend gepredigt haben; wnnderbares Erscheinen von
fiinf Sitzen^), endlich lange Anfzablung vieler Buddhas und der

in Yojanas ansgedriickten GrbBe ihrer prablta, von Buddha den

Eiinfen vorgetrageii, ebe er die entscheidende, wie man denken

sollte, vor allem andern den Vorrang beansprucbende Predigt

ibnen gehalten hat®).

7. Alles in allem scheint sicb folgendes Gesamtbild der im
Mahavastu vereinigten Materialien zu ergeben.

Der Verfasser arbeitete auf Grand von Sutra- und Vinaya-
texten, in denen eine den entsprechenden Pfilitexten sehr nahe-

stebende Grundlage durcb Zusatze im Gescbmack spaterer Zeit —
immer nocb in einer an den alten kanoniscben Stil angelebnten
Form — vielfach erweitert worden war; aucb ganze inderWeise
eben dieser Zusatze abgefaBte Sutras waren in jenem Kanon auf-

genommeu. Dem Vorrat dieses Kanon entnahm der Verfasser
bald kiirzere Brachstiicke, bald vollstandige Sutras oder langere
Yinayaerzahlungen. Die untermiscbte

,
erganzte

,
erweiterte er

mit Stiicken in nicht-kanonischem Stil, die aber haufige Reminis-
zenzen an den kanoniscben aufweisen^). In diesem freieren Stil

1; Anders, viel naturlicher, Mahavagga I, C, 32. 34. 37.

2) S. dazu die Anmerkung Senart’s vol. Ill, DOs.

3) In die Textliicke von 330, 4 wild man die Predigt nicht liineindenken.

Der Lai. \ istara zeigt den Punkt. wo jene Aufziihlung offenbar ankniipft : nocb
vor der Predigt entlaBt Buddha aus seinem KOrper die wunderbare prahha.

4) t nd zwar tritt begreiflicherweise gelegentlich Anklang der A-Diktion
speziell auch an solche kanonische Elemente hervor, in denen der zu Grunde
liegende Kanon vom Palikanon divergiert. Der in Pracht geriiuschvoll einher-
fahrende Kbnig wird im Stil B‘ beschrieben als begleitet mahato janaiuyasya
^Ml:Mralakl;drohhenmrdamjapannvamm'khasanninadena (111,437, 15; vgl. 443, 13):
wovon, wie kaum bemerkt zu werden braucht. im entsprechenden Passus des
Palikanons (s. z. B. Majjh. Kik. II, 0-5) nicht die Bede ist. Von solchen B*-
Stiicken ist die entsprechende Wendung (oder Anklange daran) in die B-Reminis-
zenzen des A-Stils und in den letzteren selbst geraten, s. 1,259, 11; II, 180,8;
444, 1 etc.
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bewegte sich ofFenbar die eigne Prodnktion des Verfassers ')• Ob
daneben unter den Materialien dieses Typus ancli Ueberkommenes

'),

von ihm so wie die vorher bezeichneten kanoniscben Bestandteile

Uebernommenes ist, bleibt einstweilen fraglich. Mein Eindrtick

ist bis jetzt eher, dab das zu verneinen ist. Dock ist fortgesetzte

IJntersucbung erforderlicb, welche innerhalb der bier von einander

gesonderten Massen weitere Unterscheidungen herausstellen konnte.

Dabei werden anch die von mir bisher nnr gelegentlicb beriihrten

metrischen Bestandteile — an sich nnd in Beziehnng auf die nm-

gebende Prosa — naher zu beriicksichtigen sein. Es ist klar, dab

auch bei ihnen Aelteres sich von Jiingerem, zum Teil von sehr viel

Jiingerem absondert. End es ist wohl zu erwarten, dab auch hier

Analyse der Form — einschlieblich der metrischen Form — nnd
des Inhalts mit den Indizien, die das Anftreten und Nichtauftreten

im Palikanon liefert, ahnlich bezeichnenden Einklang ergeben wird,

wie sich, scheint mir, in den oben gefiihrten Untersuchungen fiir

die Prosastiicke herausgestellt hat *).

Hier sei schlieblich nnr noch weniges bemerkt liber den Rahmen,

die Einheit, worin die so disparaten Elemente dieses seltsamen

Ganzen zusammengefabt sind.

E. Huber stellte, gleichzeitig mit S. Levi, in seinen so wert-

voUen Untersuchungen iiber das Divyavadana test, dab ein grober

Teil der dort vorliegenden Erziihlungen aus dem Vinaya Pitaka

der (Mula-)Sarvastivadin ausgezogen ist^). Er fiigte hinzu, etwa

1) Darauf, daC der Verfasser selbst in A scbrieb, deutet Vielerlei. So, daB

sich gelegentlicb in eineni A'osclmitt in A, der auf B-Stil folgt, zuerst besonders

stark die Keminiszenzcn an das in der Phantasie des Vfs. noch lebendige B
geltend machen urn dann schwacber zu werden (vgl. die Geschichte von Anaiigana,

s. oben S. 144 A. 1). Oder auch der Yf. gerat aus B-Stil immer mehr in das

ihm gelaufige
,

weniger weitscbichtige A (Geschichte von Dipaijikara). Dazu

stimmt auch, daB, wenn ich niich nicht tiiusche, leichter in A-Stiicken Rerainis-

zenzen an B auftreten, als umgekehrt: B war das feste, vorliegende, minder

beeinfluBbare
,
A das werdende, im FluB befindliche, darum der Modifikation

fahigere. Weiter sei darauf aufmerksam gemacht, daB Erzahlung desselben In-

halts in mehreren Prosaversionen des B-Stils nicht selten ist
; das diirfte bei

Prosastiicken des A-Stils kaum vorkommen, abgesehen etwa von dem Fall der zwei

Exemplare des Kiisajataka: ein Fall, der, wie man leicht sieht, besonders liegt.

2) Ich meine, in der A-Gestalt dem Verfasser Vorliegendes.

3) Ohne diesen Gesichtspunkt hier weiter zu verfolgen, mbchte ich nur

einen einzigen signilikantcn Fall hervorhebcn. Man beobachte, wie in dem Stuck

II, 416, 8—19 Metrum und Stil der Vorstellungen 8— 15 und 16— 19 von einander

sondert. Und man halte dann daneben Mahavagga I, 1, 3.

4) Huber, les sources du Divyavadana, Bull, de I’Ec. franjaise d'Extr. Or.

1906, 3.
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ebenso — nur mit ausdrucklicher Nennong seiner Quelle — sei

der Verfasser des Mahavastn mit dem Vinaya Pitaka der Maha-

samghika verfahren. Ohne die ckinesischen Materialien benutzen

zu konnen '),
mochte ich auf Grrand der indischen den Unterschied

hervorheben, der mir zwischen Divyavadana und Mabavastu vorzu-

liegen scbeint. Das erstere ist, wie eben bemerkt, erne Sammlnng

znm groBen Teil aus dem Vinaya. aber aucb aus andern Quellen

ausgezogener disparater Erzahlnngen. Das letztere will, wie

I, 2, 13 zeigt
,

selbst ein Vinayawerk sein. Und es ist — was

man natiirlicb nach indischen MaBstaben verstehen muB — ein

Ganzes. Die Idee dieses Ganzen aber scbeint mir auch jetzt die

zu sein, die ich ZDMG. LII, 645 A. 1 knrz andeutete und fiir die

auch Windisch^) und die beiden Ehys Davids®) sich aussprechen:

es handelt sich um eine ins Unabsehbare erweiterte Bearbeitung

der erzahlenden Einleitung, die in den Khandhakas des Pali-

Vinaya der Darstellung der Satznngen iiber die npasampada*)

vorangeschickt ist (Mahavagga I, 1—24). Im Pali -Vinaya hebt

die Erzahlung unmittelbar nach Erlangung der Bodhi an, um den

EntschluB zur Aufnahme der Lehrtatigkeit nnd deren erste An-

fange, die Begriindung des Samgha zu berichten. All das wird

im Mabavastu in die fernsten Vorzeiten hinein verlangert. Windisch

hat treffend die Yorgeschichte verglichen, die der Jataka-

kommentar im Durenidana und Avidurenidana gibt. Nur kann

man hinzufugen, daB sich im Mabavastu die Vorgescbicbte noch

in ganz andere Fernen erstreckt. Der letztgenannte Palitext

hebt mit der Verkiindigung der Herrlichkeit des kiinftigen Buddha

durch Dipamkara, einen Buddha der Vorzeit an. Fiir das Maha-

vastu (s. I, 1—2) beginnt an eben dieser Stelle ein letzter Ab-

schnitt der Vorgeschichte (die anivartanacarya), dem drei andere

Abschnitte [prakrticarya
,
pramdhanacarya

,
amdomacarya) voran-

gehen. Das Zeitalter des Dipamkara wird I, 193, 13 erreicht.

Der Buddha, der als letzter dem gegenwartigen vorangeht und wie

seine Vorganger dessen Herrlichkeit voraussagt, ist Ka^yapa: er

steht im Mittelpunkt des oben (S. 133 if.) besprochenen Jyotipala-

1) Der Vinaya der Mahasamgbika liegt in cliinesischer Uebersetzung vor.

Bunyiu Nanjio Catal. Nr. 1119.

2) Siehe die S. 123 A. 2 angefUhrte Untersuchung.

3) Dialogues of the Buddha II, 257.

4) Vgl. die Angabe dieses Themas im Eingang des Mabavastu vol. I, 2, 15 f.,

in einem uberschriftartigen Satz, der in sehr befremdender Weise aus allem

Uebrigen herausfallt, im Zusammenhang der hier vorgetragenen Auffassung aber

alsbald verstandlich wird.



Studien zam Mahavastu. 153

sutra, das in unsern Text eben deshalb eingelegt ist, well es in

seiner nordlichen Gestalt die erwahnte Prophezeiting vonseiten

des Kasyapa (I, 332) enthalt. Hier schlieBen diese Phasen der

Vorgeschichte^), nnd es entspricht voUkommen der durch das

Ganze gehenden Grnndidee, dafi auf das Jyotipalasutra der Raja-

vatnsa folgt (I, 338, 13 fF.) 2): der durch die Geschichte vom Ur-

sprung des Konigtums eingeleitete Bericht von Konig Maha-

sammata, Iksvaku, den Anfangen des Sakyageschlechts nnd so

denn schlieBlich von den Eltern des Bodhisattva. Die Erzahlung,

die dann das Mahavastu von dessen Geburt und Leben bis zur

Sambodhi und weiter, entsprechend dem Mahavagga, von den

ersten Ereignissen nach der Sambodhi gibt ^). ist zwar von viel-

fachen Wiederholungen und recht schlimmen Verwirrungen nicht

frei, doch im Grofien und Ganzen wird die chronologische Folge

unverkennbar festgehalten. Ueberall aber herrscht Erzahlung,

Buntheit
,
Prunk

,
Mirakel

,
Richtung auf das erhaben Ungeheure

im kindlichsten Stil. Der Leser atmet auf an den sparlichen

Stellen, die der Verfasser selbst schwerlich mit besonderer Liebe

betrachtete; wo statt der Myriaden von Gottern, dem Blnmen-

regen, den grotesken Liehteffekten wie ein Ueberlebsel aus ferner

Vergangenheit die alten, groBen einfachen Gedanken des Buddhis-

mus erscheinen, von der anityatd, dem duhManirodha. —
Diese Einleitung nun zum Vinaya, oder genauer zu den Khan-

dhakas des Vinaya, verletzte in der Tat alle Proportion; doch

wer wiirde hier auf deren Wahrung rechnen? DaB auf die Ein-

leitung dann aber der zugehorige Vinaya selbst, in derselben

Sprache wie jene, gefolgt ist, scheint mir erne nahliegende An-
nahme und durchaus glaublich. Im Gegensatz dazu halten die

beiden Rhys Davids (Dialogues of the Buddha II, 257) das vor-

1) Der SchluB, der beira letzten der vorangehenden Buddhas erreicht ist,

wird durch den Passus 1,337, 18—338,11 markiert : iiber die ungeheure Zahl

der Buddhas, unter denen der gegenwartige Buddha der Yollendung entgegen-

gegangen ist.

2) Charakteristiseh heiBt es 1,338,9; etesit purvayoga prakirtita iastuno

dasabalasya.

3) Und zwar mit dem Bericht uber eine Keihe von Bekehrungen — wie des

Purpa, Nalaka (vgl. Sutta Nip. 37), Sabhika (das. 32) — ,
die in diesem Zu-

sammenhang auch anderwarts, doch nicht in dem alten Bericht des Mahavagga
erwahnt werden. Die im Mahavagga gegebenen Zahlen fiir die damals vor-

handenen Arhats (1,6,47; 7,15; 9,4; 10,4) scheinen den Gedanken an diese

Vorkommnisse auszuschlieBen. Denn sollten gerade alle jene Personen im Gegen-

satz zu sammtlichen 54 Freunden des Yasa etc. die Arhatschaft nicht erreicht

haben ?
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liegende Mahavastn selbst fiir den ganzen Vinaya der Lokottara-

vadin; und da dann ein wirklicher, die Ordnungen des Saipgba

darstellender Vinaya fehlen wiirde, vermuten sie, der sei damals

_ still well known and used in tke original Pali, or in some closely

cognate shape" gewesen. Ich halte entgegen, dafi der ims vor-

liegende Text dock nicht die Ueberschrift tragt vinai/apitakasya

adi, sondern vinayapitaJcasya mahavastuye adi (I, 2, 13 f.). 1st es

wabrscheinlich, daB eine Schnle, die fiir die Niederscbrift dieses

Bestandteils des Vinaya jenes Halbsanskrit wahlte, sich in der

Hanptmasse des Vinaya eines weit davon verschiedenen Dialekts

bedient haben soll^)? Es miifiten denn unberechenbare anfiere

Znfalle eingegrilfen haben. Dafi kiinftige Entdeckungen oder

Fortschritte in der Kenntnis der chinesischen Uebersetznngs-

literatur hier voile Sicherheit bringen werden, scheint kaum zu

kiihn zn hoffen.

Nachtrag zn NGGW., phil.-hist. Kl. 1911, S. 458
a. Ende. Als ein wichtiger Fnndort fiir Texte des prosaisch-

poetischen Typus innerhalb des Palikanons hatte der Sagatha-

vagga des Samyntta Nikaya genannt werden sollen.

1 )
Her Satz (Rhys Davids a. a. 0.) „this old Vinaya has never been trans-

lated into Sanskrit"' mag buchstablich richtig sein, wenn man ihn auf den Pali-

Vinaya bezieht, von dem dort die Rede ist. Aber daB von den Parallelredaktionen

jenes Vinaya keine ins Sanskrit ubersetzt sei, woher wissen wir das V Wie sich

die Frage im Licht der zentralasiatischen Fundc und der neueren Untersurhungen

uber das Divyavadana darsteilt, scheint mir jener Satz durchaus bestreitbar. Und
ahnlich wie mit Uebersetzungen ins Sanskrit wird es wohl auch mit solchen in

das Halbsanskrit des Mahavastu steben.
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Von

Hermann Oldenberg.

Vorgelegt in der Sitzung vom 18. Mai 1912.

Die Hauptabsicht der nachstehenden Ausfiihrungen ist, meine

Ansicht dariiber darzulegen, wie sich gegenwartig die Frage nach

dem Verhaltnis des Palikanon der Buddhisten zu dea anderweitigen

buddhistischen Uberlieferungsmassen stellt. Das heiBt in mancber

Hinsicht so viel wie fragen, welche entscheidenden Strdmungen in

altesten, danu in den nachstalten Zeiten die Entwicklung dieser

Literatur beherrscht haben. Naturlich kann icb ein Bild hiervon

nur in Umrissen zu geben versuchen. Und ich kann an jenes

eigentliche Thema nicht herantreten, ohne zuvorderst einige Einzel-

untersuchnngen voranzuschicken, bei denen ich mir nicht versagen

mochte, mancherlei mitzunehmen, das auf meinem vielleicbt nicht

bald wieder von mir zu beriihrenden Wege liegt, auch wenn es

zur Hauptfrage nur in indirekter Beziehung steht, Eine solche

Einzeluntersuchung habe ich vor kurzem scbon vorgelegt
,

die

j,Studien zum Mahavastu" (oben S. 123 ft'.), die ich als einen ersten

Bestandteil des gegenwartigen Aufsatzes anzusehen bitte. Ahnlich

wie dort mit jenem Text — nur kann das nunmehr erheblich

kiirzer geschehen — beschaftige ich mich jetzt mit dem Divyava-

dana und Avadanasataka und versuche zu zeigen, daft einige fiir

das Mahavastu ermittelte, fiir meinen Zweck wesentlicbe Tatsachen

auch von diesen Texten gelten. BetrefFs des Lalitavistara habe

ich Feststellungen ahnlicher Art schon vor langerer Zeit begonnen*).

1) Verhandlungen des 5. Internal. Orientalisten-Congresses (Berlin) If, 2,

S. 107 ff.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachriciifen, Phil-hist. Klasse, 1912. Heft 2, 12
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Diese auf Grnnd der jetzt verfugbaren Materialien zii vervollstan-

digen, unternehme ich nichtj eine eingehende Analyse des ge-

nannten Textes von andrer Seite stebt in Aussicht. Dagegen will

ich nicht unterlassen, ttber das Verhaltnis der neuerdings haupt-

sachlich in Zentralasien entdeckten Fragmente altkanonischer Sans-

krittexte zu den Paliparallelen einige Bemerkungen zu geben. Das

unvergleichlich rasche Zustromen jener Materialien wird unsre

Vorstellungen hiervon gewi6 bald bestimmter prazisieren, vielleicht

anch korrigieren. Immerhin darf schon jetzt versucht warden,

Vorlaufiges iiber den Gegenstand zu sageu.

Waiter seheint mir zweckmafiig, eine eigne Erorterung einigen

Fragen zu widmeu, die sich auf die Entwicklung der Jatakalite-

ratur beziehen. Dann ist der Punkt erreicht, an dem icb die ge-

wonnenen Ergebnisse fiir das vorber bezeicbnete Hauptproblem zu

verwerteu versucben kann.

I. Zum Divyavadana, Avadanasataka und den neu-
gefundenen kanonischen Sanskritfragmenten.

1. Liest mau im Divyavadana, das sich bekanntlicb als

groBenteils Erzablungen aus dem Vinaya der Mulasarvastivadin

enthaltend erwiesen hat ^), beispielsweise die Geschicbte von Purpa

(Kap. 2). so fallt, ganz ahnlich wie ich das friiher fur eine Reihe

von Erzablungen des Mahavastu bemerkt babe, die starke Un-

gleichmafiigkeit der Diktion auf. Von Purpas Abkunft, seinem

Verhaltnis zu seiner Familie, seinen kaufmanniscben Erfolgen wird

in lassiger, leicht beweglicher Spracbe, meist in ganz kurzen

Satzcben bericbtet. Stellt da jemand eine TJberlegung an, pflegt

das zu heifien sa samlalcsuyatr, sagt er etwas, beiBt es sa Icathayati.

S. 34 der Cowell-Neil’scben Ausgabe kommt 3 mal vor sa samla-

lisayati, 6 mal sa luithayati {te kathaynnti u. dgl.); S. 35 einmal

Ihrfitasya . . samlalsuyati, 7 mal sa kathnyati u. dgl. Recht haufig

sind nominale Konstruktionen {tena te srutak
,

tena . . arocitam),

wabrend Prateritalformen des Vb. fin. selten sind. Man wolle sich

diese Bemerkungen erganzen und beleben
,
indem man den sebr

cbarakteristiscben Ton der Erzablung unmittelbar auf sich wirken

lafit. Man wird dann auf das scharfste dem gegeniiber den Kon-
trast der Partien empfinden, wo Purpa Monch geworden ist und

1) Die beiden entscheidend wichtigen Untersucbungen bieriiber sind bekannt-

lich : E. Huber, Les sources du Divy., Bull, de I’Ec. franraise d'Extr. Orient

1900, 1 ff,
;

Sylv. Levi, Les elements de formation du Divy., T’oung Pao 1907,

105 ff.



Studien zur Geschichte des buddhistischen Kanon. 157

der Meister mit ihm redet (S. 37 f.). Hier herrscht die ganze feier-

liche Gemessenheit und Umstandlichkeit der hieratischen Diktion,

die wir aus dem Palikanon gewohnt sind. Es heifit niclit mehr

sa Icathayati, sondern eiam iikte hhagavan ayusmantam Purnani idam

avocat. Was aber der Meister sagt — die Rede iiber die caksur-

vijneyani rUpani etc. — samt dem daran schlieBenden Dialog iiber

Ertragen von Beleidigungen und MiBhandlungen finden wir nicbt

nnr in derselben Diktion, sondern im Wesentlichen identisch im

Palikanon Majjh. Nikaya 145 ‘) wieder. Worauf dann die Episode

der Begegnung mit dem Jager (S. 39 Ende) und die ganze bunte

Masse der weiter folgenden Wundergeschichten zum freien Stil

der ersten Teile des Kapitels zuriickkehrt. Man wird bier deutlicb

das friiher von mir fur das Mahavastu besehriebene typische Ver-

haltnis (oben S. 126 f. etc.) wiederfinden : dem alten, religios wicb-

tigen Bestandteil ist die Jugendgescbicbte des dort auftretenden

Mitunterredners in j
lingerer Darstelluugsform vorangescbickt, und

in derselben Form sind Ausscbmiickungen mannigfacber Art binzu-

gefiigt. Icb werde den Stil dieser Zufiigungen, wie in der Unter-

sucbung Tiber das Mabavastu, A nennen, den strengen, kanoniscben

Stil B.

Dem Wesen der Sache nacb ganz abnlicb stebt es mit der

Gescbicbte von der Feuersbrunst, in der die 500 Frauen des

Konigs Udayana den Tod gefunden baben. Die Vorgange, die zu

dieser Feuersbrunst fiibren, werden S. 532 mit bestandig wieder-

boltem kathayati (10 mal auf dieser Seite, einmal samlaksayati) be-

ricbtet. Dann aber tritt 533, 10 bis 534, 5 v. u. plotzlicb der Stil

B auf. Buddba spricbt mit seinen Jiingern iiber das Ereignis und

begibt sich mit ibnen zu den Leicben der umgekommenen Frauen.

Gleicb in den ersten Zeilen erscbeinen bier die Aoriste praviksan,

asrausuh] bestandige Wiederbolungen; die stebenden Formeln der

kanoniscben Texte; S. 534 (Mitte) Ankniipfung mit dem fiir diese

Texte so cbarakteristiscben atha khalu ^). Dabinter dann (von

534, 4 V. u. an) wieder Fortfuhrung der profaneren Erzablung im

Stil A; gleicb in den ersten Zeilen beiBt es wiederholt kathayanti.

Was man auf Grund dieses Stilwecbsels vermuten konnte, wird

durcb den Palikanon (Udana VII, 10) bestatigt: eben fiir den auf

1) Schon K. E. Neumann hat zu seiner I'bersetzung dieses Sutta die Paral-

lelitat mit dem Divyav. bemerkt. Vgl. auch S. Levi, Journ. as. 1908, II, 151.

2) Dies ist ubrigens im Divyav. ganz selten; an den Stellen, wo man es

erwarten konnte, pflegt bloBes atha zu stehen.

12 *
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Buddha und die Jiinger beziiglichen Teil der Erzahlung ist eine

alte kanonische Vorlage vorhanden und benutzt*).

Entsprechendes findet sich mit verschiedenem Verteilungsver-

haltnis und bald scharferer bald mehr verschwimmender Abgren-

zutg beider Schichten an vielen Stellen. So in Kap. 1 (Srona

Kotikarna, vgl. Mahavagga V, 13) ;
auch hier ist wieder die in

einer altkanonischen Szene gipfelnde'^) Erzahlung durch die aus-

fiihrliche Vorgeschichte der Hauptperson erweitert, dazu durch ein

Jataka®), das die berichteten Vorgange als in Vorgangen einer

friiheren Existenz wurzelnd erweist. — Weiter verzeichne ich

Kap. 9 (Mendhaka, vgl. Mahavagga VI, 34; in Kap. 10 hangt das

Divy. ein zugehoriges Jataka an). — Kap. 13 (Svagata, vgl. Pa-

cittiya 31^); die alte Grundlage ist stark verwischt; Jugendge-

schichte und Jataka ist beigefiigt). — Kap. 17 (es entsprechen

Abschnitte des Mabaparinibbana Sutta; Jatakas in moderner Dik-

tion schlieBen sich an). — Kap. 23 (Vinayaregel na bhiksiimna-

dlustena dharmo desayitavyah p. 329 am Ende; vgl. Mahavagga II,

15, 3, ZDMG. LII, 650 A 2). — Kap. 26 (p. 375: ein Bhiksu

stltram pathati; es folgt Beschreibung von Hollenstrafen im alt-

1) Im betreffenden Udanavers liest man die ratselhaften Worte sassar ieci

I'hayati Csasir, sassi, sassar die Hss.; Windisch BSGW. 189S, 242 gibt als Lesart

des Mandalay Ms. sassator ivaj. Im Dhp. Kommentar zu v. 23 liest Norman

sassati viya (Varianten; sassciri riya, sassar iva). Der Komm. zum Udana hat:

sassar iva sassato . . . riya, asassar iva 'k'hayatUi pi patho. Soli man in sassar

mit Windisch a. a. 0. sasVof sehen? Znm Ziisammenhang wurde die Bdtg. „ewig“

passen
;
das ware aber nicht sasvat sondern saivataJi, und gegen sassar erweckt

auch das Metrum starkes Bedenkeu, obwohl ganz uuerhOrt solche Padas nicht

sind (ich erinnere an channam atkassati Cullavagga IX, 1,4 und iifter; vgl.

Franke ZDMG. LXIII, 4: an rajaham asmi Sela Suttanip. 554 und Ofter; an so

tatto so sXno Majjb. N. I, 79). Liest man sassator iva fsassato viya), so vcrsteht

man das Aussehen der hdschr. Uberlieferung schwer. Die Lesart asassar iva ist,

wenn man au asasiat denkt, widersinnig. Ist es aber Zufall, daB sie dem asat

sad iva der entsprechenden Stelle des Divy. (p. 534) so nah steht? Gibt also

dies den Schliissel zu den AVorten des Udana? Allerdings bleibt der Sandhi

schwierig.

2) .Auf dieser Szene beruht es ja, daB die ganze Gesehichte dem cam-

iitalckliandhalca des Vinaya eingefugt ist. Uber die Zugehorigkeit des Divyavadana-

Kapitels zum A^inaya s. Levi a. a. 0. 107; 113 A. 1; auch Csoma-Feer (Ann. du

Miisee Guimet II, 162) verzeichnen in dem Abschnitt des ATinaya, der „de la peau

ou du cuir“ bandelt, die betreffende Erzahlung mit EinschluB von „sa naissance,

sa croissance, son voyage sur mer“, also mit der ganzen Vorgeschichte.

3) Ich brauche hier und mehrfach im Folgenden das AVort „Jataka“ in

Tveiterem Sinn, so daB es sich um vergangene Existenzen handelt, auch wo Buddha

selbst nicht im Spiel ist.

4) Ich befolge die Zahluug der Pacittiyas im Palikanon.
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kanonischen Stil, vgl. ZDMGr. a. a. 0. 666 mit A. 3). — Kap. 30

(p. 453 begegnet mitten in moderner Erzahlung, wie Jemandem

durch Liebeskummer der Schlaf genommen wird, das Zitat: uktam

ca, pancame [doch wohl panceme^ ratrya alpam svapanti etc.
;

es

liegt eine in mehreren Punkten abweichende Eedaktion von An-

guttara Nikaya vol. Ill p. 156 ed. Pali T. S. vor). — Kap. 35

:

s. sogleich. — Kap. 36 (p. 543: die Regel Pacittiya 83 mit ange-

schlossenem Kommentar; vgl. ZDMGr. a. a. O. 649). — Zn all dem

waiter gelegentliche Dharmapada-Zitate u. dgl.

Ich kniipfe bier noch einige speziellere Bemerkungen an

Kap. 35, die Gieschicbte von Pantbaka (Culapantbaka der Pali-

texte; die Unterscbrift im Divy. Cudapaksavadanani ist natiirlich,

wie scbon Huber bemerkt bat, entsprecbend zu verbessern). Der
Zusammenbang, der diese Gescbicbte in den Vinaya gefiibrt bat

— aus dem Vinaya aber ist sie nacb den Kacbweisen Levis und

Hubers in das Divy. gelangt — ergibt sicb aus dem Palivinaya

Pacittiya 22, wo Culapantbaka, entsprecbend dem Divy. p. 493 ff.

Erzablten, den Nonnen den orarfa erteilt^). Im eigentlicben Haupt-

stiick der Gescbicbte ist die alte Fassung im wesentlicben ganz

durcb die moderue Darstellung zugedeckt worden. Docb eignet

sich dies Kapitel gut, zu veranschaulicben, wie aucb da, wo kom-

pakte Stiicke alter Erzablung uicbt zu Tage treten, sicb docb eine

im alten Stil verfafite Literatur als dem jiingeren Text zu Grunde

liegend erweist.

Man bemerke folgende Tatsachen.

Erzablt wird im ganzen Abscbnitt in der Regel in nominalen

Satzen [Uy uldva prakrantah, padayor nipatya ksanicipitavCin) oder

mit dem Prasens (z. B. sebr gern in den oben S. 156 bervorge-

hobenen Wendungen sa kathayati, sa samlaksay(di

;

Prasens mit s/na

einigemal in formelbaften Wendungen wie viharati sma, ftmanfra-

yate sma). Praeterita finden sicb, abgeseben von dem eine Aus-

nabmestellung einnebraenden aha, dsif, dsan und selbstverstandlicb

vom injunktiviscben Gebrauch (mrj . . vocah) an folgenden Stellen,

1) Im Text des Divy. ist weiter zu leseu bz. abzuteilen: katame panca.

purusaft striyam aveksaran pratihadilhacittali, stri piiirusfi (d. h. piinise) etc.

t'ber iitkroia nil (vgl. die Anni. S. 709 der Ausgabe) wage ich nicht zu urteiien.

2) Mach der Feststellung Hubers S. 31 gehOrt in dem fiir das Divyav. maC-

gebenden Vinaya, dem der Mulasarvastivadin, die Geschichte vielmebr zu Pacittiya

21. Ich halte die Stellung bei Nr. 22 fiir die ursprunglichere, gehe aber bier

nicht naher auf die Frage ein.

3) Auch das im Vers vorkommende akathayat und mmid (?) p. 512, 20. 16

lasse ich beiseite.
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die ich in zwei Gruppen ordne ; I. 494, 5 adraJc.fit so, parisad ayus-

mantam PanthaJcam diirad eva drstva ca etc. — 490, 9 adralcsit

hhagavan dyusmantam Panthakam vaMr viharasya hhavantam drstva

ca punar dgacchantam idam avocat. 506, 8 {bhagavdn . . Rdjagrlie

viJtarati Veniivane Kalandahanivdpe). ah-aufij Jivakah kumdrahliuto

(sic) bhagavdn . . Rajagrhe vihnrati Veniivane Kalandakanivnpe. —
490, 2 V. u. dyusman Anando bhagavantam idam avocat. — 492,

4

V. u. yendyusmdn Panthakas tenopasamkrdntah
,

upasamkramydyus-

mantam Panthaham idam avocat. Ebenso 507, 1. — 506, 15 atha

J ivakah kimdrabhida utthdydsanad ekdmsam uttardsangam krtvd yena

bhagavdms tendnjaJim prayamya bhagavantam etad avocat. — das. 8

V. u. ekdinte ni.sannah, ekdntanisanno Jivakah kiimdrabhida dyusmantam

Anandam idam avocat. — 493, 3 v. n. dyu.smdn Panthakah purvahne

nivdsya pddraclvaram didaya Srdvastim pinddya prdviksat. — 488, 12

atha Panthakasyaitad abhavat

;

491, 14 athayusmatah Panthakasya

rdtrydh pratyusasamaye etad abhavat ^).

II. 499, 2 amba kim asmdkam pita pitdmahds ca karma akdr§nh
;

abnlich dort Z. 6. — 487, 17 tatraikam bhiksiim adraksit. — 491,

4

tasyaitat padadvayarn na lebhe.

Es fallt nun in die Augen, da6 in der an Zahl der Stellen

weitaus iiberwiegenden Gruppe I durchweg stehende Formeln vor-

liegen, die als solche aus den kanoniscben Palitexten bekannt und

in ihnen banfig sind. Ausfubrlicher braucbt das nicbt bewiesen zu

werden; ich hebe nur Einzelnes hervor. Zn den Stellen mit

adrukfd und folgendem drstva, speziell zu 490, 9, wo dann avocat

folgt, vergleiche man solche unendlicb baufige wie Mahavagga

I, 6, 7 addasa kho Upako djivako bhagavantam . . . addhdnamaggapati-

pannam, disvdna bhagavantam etad avoca. — Zu 506, 8 mit asrauM:

Mahavagga I, 22, 1—2 (bhagavd. Pajagahe viharedi etc.) assosi kho

rdjd Mdgadho Seniyo Bimbisdro samano khaJu bho Gotamo . . . Bd-

jagahe viharati etc. — Zu 492, 4 v. u. : Cullavagga XII, 2, 3 yend-

yasmd Pievcdo ten' iipasarnkami, vpasamkamitvd dyasmantam Bevatam

etad avoca. — Zu 506,15: Suttavibhaiiga, Paraj. I, 3,4 atha kho

dyasnid Sdripidto idthdyasand ekawsam uttardsangam karitvd yena

bhagavd ten’ anjalim pandmetvd bhagavantam etad avoca. — Zu 493,

3

V. u. Mahavagga I, 23, 2 dyasmd Assaji pubbanhasamayarn nivdsetvd

pattacivaram addya Rdjagaham pinejdya jidvisi. — Zu den Stellen

mit etad abhavat vergleiche man die zahllosen, wo es naeh voran-

1) Wenn an der ersten der beiden letzten Stellen kurzweg gesagt wird

Panthakasya, an der zweiten dyusmatab Panthakasya, ist das keine Ungleich-

maBigkeit in der Handhabiing des Formelapparats. Zwiscben beiden Stellen liegt

Pantbakas Ordination.
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gegangenem Gen. heifit etad ahosi (,dem N. N. kam dieser Ge-

danke'’).

Man sieht also, wie hier im Divyavadana in eine Darstellungs-

sckicht, welche sagt sa kathayati, sa samlaksayati, tena sa drstah

oder sa . .
pasyati, Fragmente einer mit dem Stempel eines andern

Zeitalters bezeichneten Diktion eingesprengt sind, in der es heifit

:

etad acocat, (tasya) etad abJiavat, adraksit. Und weiter sieht man,

dafi solche Fragmente ganz iiberwiegend da erscheinen, wo es sich

urn die stehenden Situationen des monchischen Alltagslebens und

insonderheit des um die Person des Meisters sich hewegenden Ver-

kehrs handelt. In solchem Zusammenhang findet man eben die in

Rede stehenden Wendungen des Divyavadana bestandig im Pali-

kanon wieder. Wahrend sie aber im Divyavadana der umgebenden

Diktion gegenuber stark dissonieren, entsprechen sie in jenem

Kanon der dort durchgangig mit grbfiter Gleichmafiigkeit herr-

schenden Diktion
,
haben also dort ihre Heimat. Jener Kanon

mithin oder vielmehr ein ihm ahnlicher stand hinter der im Divy,

lebendigen literarischen Tatigkeit als von der Vergangenheit her

gegeben da — ofFenbar als jenes Gegebene, auf das als solches

das Divy. in aller AusdrLicklichkeit Bezug nimmt, wenn es einen

Satz jenes Kanon mit den Worten einfiihrt tathti sthavirair api

sutranta upatiibaddham (274,14, vgl. oben S. 143 A. 2).

3. Vergleicht man im Einzelnen die so aus dem Divy. zu ge-

winnenden altkanonischen Stlicke mit den Paliparallelen, so ergibt

sich, wie kaum anders erwartet werden kann, iiber die hohere Ur-

spriinglichkeit nur teilweise ein Resultat. Ubersetzen in einen

andern Dialekt — und Ubersetzung aus dem Magadhioriginal ist

ja auch der Palitext — hiefi flir jene buddhistischen Autoren (so-

weit es sich nichtum Verse handelte, die selbstverstandlich unter be-

sondern Bedingungen standen) nicht sehr viel mehr als den vor-

liegenden Inhalt, hier und da ihn vielleicht iiberarbeitend, in un-

gefahr derselben Form wiedergeben *). Und wie batten da nicht

die Sanskritiibersetzer so gut wie die Paliubersetzer dieser Atif-

gabe genugsam gewachsen sein sollen, um etwas, das fur uiis als

unurspriinglich mit unbedingter Sicherheit erweisbar ware, in der

Regel zu vermeiden?

In dem oben S. 157 erwiihnten Gesprach Buddhas mit Purna

ist im Einzelnen die Palifassung in der Regel kiirzer. Fiir die

langen Wendungen des Sanskrittextes (p. 37, Z. 6—3 v. u., bis

1) Es liegt nab, hier an das Verhaltnis der verschiedeneii Exemplare der

Edikte Asokas zu erinnern.
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amn nirvcimsyocyate) dariiber, was aus der entstandenen Lust sich

entwickelt, hat der Palitext kurzweg nandisamiidaya duJcJchasamud-

ayo. Ahnlieh p. 38, 11—12 die Ausfiihrung des Gredankens „wemi

sie schelten“ (fiir papihayasatyayd parusaya vacd dkroksyanti rosa-

yisyanti parihhusisyante kurzweg: aM’oaissanti pjaribliasissanti). Ent-

spreehend bei den p. 39, 7 ff. erwahnten Formen des Selbstmords,

bei der das. Z. 14 f. besprochenen Entlassung des Purna durch

den Meister (statt der schwungvollen Tirade miikto mocaya tinias

tdraya dsvasta dh-clsayu parinirvrlah parinirvdpaya kurzweg: yassa

dani tram Pimna Tidlam mannasi). Macbt an diesen Stellen der

Palitext in seiner Schmucklosigkeit entscbieden den alteren Ein-

druck, wird man andrerseits nicht iibersehen, dafi die Liste der

MiBhandlungen, auf die sich Purna gefaBt macht, in der Paliredak-

tion langer ist. Der nordliche Text kann die allzu groBe Weit-

laufigkeit gekiirzt haben. Aber daB auf Seiten des andern Textes

Erweiterungen vorliegen konnen, beruhend auf einem gewissen

Schwelgen in der Fiille der GraBlichkeiten und der sich ihnen

gegeniiber entfaltenden Sanftmut, haben wir kein Recht fiir aus-

geschlossen zu halten. Docb wie dem aueh sei, vor allem ist hier

auf das entschiedeuste zu betonen, daB demWesen der Sache nach

auf beiden Seiten derselbe Text vorliegt. Dieselben Gedanken-

giinge werden im selben Stil vorgetragen, oft Wort fiir Wort

stimmend, meist Satz fiir Satz. Wer den buchstablichen Wortlaut

der Originalfassung herstellen wollte, stande vor einer unmoglichen

Aufgabe. Wer aber nach dem literaturgeschichtlichen, dem reli-

gionsgeschichtlichen Gehalt des Textes fragt, wird zu einer voll-

kommen eindeutigen Antwort gelangen
,

unbehindert durch jene

Abweichungen der Schulen, die man nicht besser beschreiben kann,

als einst Fa-hien sie beschrieben hat (p. 99 Legge): small and
trivial differences, as when one opens and another shuts.

Lockerer ist die Identitat beider Versionen doch an andern

Stellen. Schon beispielsweise die Aufzahlung der fiinf Griinde

des Schlechtschlafens (obeu S. 159) kann hier genannt werden.

Der Palitext rauB, meine ich — worauf die Gesamtheit dieser Dar-

legungen deuten wird — doch wohl an sich als der vertrauens-

wiirdigere Zeuge gelten; im Ubrigen konnte schwerlich demand

der Vergleiohung beider Exemplare ein Urteil entnehmen. Einen

andern Fall besonders weitgehender Abweichungen, der aber,

scheint mir, Anhalt fiir Wiirdigung der beiden Zeugen bietet, be-

spreche ich eingehender: die Pacittiyaregel 83 vom Betreten des

kbniglichen Palastes. Hier ist aueh die chinesische Ubersetzung

des Mulasarvastivadintextes hei’anzuziehen, die Huber a. a. 0. 8—27
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auszugsweise zuganglich gemacht hat und die das im Divy. gege-

bene Fragment in seinem vollen Zusammenhang zu betrachten ge-

stattet.

Der Palivinaya (vol. IV, 157—161) kennt eine Fassung der

betreifenden Regel, eingeleitet durch eine Erzahlung. Der nord-

liche Vinaya kennt — wie bei einer Anzahl andrer Eegeln auch

der Palitext — zwei Fassungen, die zweite von der ersten durch

eine hinzukommende Klausel (anpatra tadnlpat prntyaynt Divj^.

543,7 V. u.; „s’il n’a pas une raison plausible^ Huber 26; im

Palitext nicht vorhanden) unterschieden. Die erste Fassung wird

durch zwei Erzahlungen eingeleitet, die zweite durch eine Reihe

von solchen. Den Gang des Ganzen lehrt die chinesische tlber-

setzung kennen; in der Sanskritdarstellung des eben nur Ausge-

wahltes bietenden Divy. feblt die erste Fassung samt Zubehor

ganz
;
ein Teil der einleitenden Erzahlungen zur zweiten liegt vor,

dann diese selbst samt Kommentar. Die Erzahlungen sind im

Stil A verfafit^); der Text der Regel selbst und des Kommentars
zeigt selbstverstandlieh die kanonische Diktion B.

Unter den beiden im nordlichen Exemplar erscheinenden Ein-

leitungsgeschichten der ersten (im Pali einzigen) Gestalt der Regel

ist die zweite offenbar, wie Huber (27) treffend bemerkt, wenig-

stens in einem Teil ihres Inhalts der entsprechenden einzigen Ge-

schichte des Paliexemplars eng verwandt. Der ungenannte Upa-

saka der Palierzahlung, der in Gegenwart Buddhas vor dem Konig

nicht aufsteht, hat in der nordlichen Fassung einen Namen er-

halten, Luhasudatta -), und entsprechend den Gepflogenheiten dieses

Vinaya unterhalt uns der Text eingehend von den Familienver-

haltnissen und friiheren Erlebnisseu dieses frommen Kaufmanns.

Es ist weiter der hier herrschenden Neigung zur Reichlichkeit

der Mitteilungen nur angemessen, daB wir dann gleich auch von

den Schicksalen einiger andrer ebenso fi’ommer Personlichkeiten

horen, wie des Kaufmanns Silottama, der beim Besuch seines aus

hochgespanntem Anstandsgefuhl weit drauBen im Walde erbauten

Abtritts Raubern in die Hande fiillt und ihnen gegeniiber seine

Tugend glfinzend bewahrt. Wie die Erzahlung dann bei der Ein-

1) Abgesehen von jenem kanoniscben, im Pali-Udana Yll, 10 wiederkehrenden

Stiicke, von dem oben S. 157 f. die Kede war.

2) Ganz abulich, wie zu Pacittiya 33 aus gleicb knappen Angaben, die im

Paliexemplar vorliegen, der nordlicbe Vinaya, nacb Hubers (^3. 27} treffendem

Ausdruck, „a tird tout uu roman. 11 connait le nom du beros de I’aveuture, qu’il

appelle Sabasodgata, et nous donne, outre sa biograpbie, des informations prd-

cises sur sa naissance antdrieure.“
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fiihrung der von Monchen den koniglichen Frauen zu erteilenden

Belehrung anlangt, treten statt des einen Ananda, der diese Be-

lehrung in der Palifassung besorgt, zwei predigende Briider anf,

Udayin und Sariputra: der erste offenbar als die mitVorliebe da,

wo eine Situation ins Liisterne spielt, verwandte Personlichkeit,

der zweite als Kontrastfigur, vermutlich von derselben Hand ein-

gefubrt, die auch in einer die zweite Fassung der Regel einlei-

tenden Gescbicbte (Huber S. 26) Sariputra als Muster des die

beikle Aufgabe taktvoll erfullenden Moncbs bingestellt bat^). In

Buddbas Rede iiber die zebn Gefabren des Betretens kbniglicber

Gemacber (Vin. Pitaka IV p. 159 f.; Huber S. 12) treten dann die

alten Fundamente, auf denen schlieBlicb aucb die so mannigfach

scbillernde nordlicbe Darstellung bernht, deutlicb zu Tage. Hatte

das Divy. diese Rede erhalten, wiirde ibre Sanskritfassung un-

zweifelbaft den Stil B zeigen.

Nun aber fiigt sicb an all das etwas der Paliversion durchaus

Fremdes: die zweite Fassung der Regel mit zugehorigen Ge-

scbicbten. Von denen hat nur die der Srimatl direkt mit der

Sacbe zu tun. Die Menge der Personen aber, die dem dabei be-

riihrten Kreise angeborten oder irgendwie nahstanden, bat jene

Fiille von Erzahlungen aus der um Udayana gruppierten Masse
^)

berangefubrt®). Wir geben uber sie bin, um uns dem so einge-

leiteten Wortlaut der Regel samt zugeborigem Kommentar zuzu-

wenden.

1) Man wird fragen, weshalb dieser Yinaya all dem die Gescbicbte von den

beiden Nagakonigen Nanda und Upananda (Huber 8 f.; vorangestellt hat. Mir

scheint, veil auch diese beiden, wie Luhasudatta, sicb in Gegenwart Buddhas vor

dem Konige nicht erhoben baben. Beide Situationen waren so ganz gleichartig,

daC an der betreffenden Stelle der Lubasudattageschichte mit eiuem „wie oben“

auf die Gescbicbte der N.agas Bezug genommen wurde. So sieht es auch Huber

S. 27 an, desseu andre Erklarung des Zusammenhangs der beiden Geschichten,

S. 9 A. 1, mir weniger uberzeugend ist. In jedem Fall sieht man, wie an ein

schon hinlanglich buntes Sammelsurium von Geschichten sich hier, mit sehr ge-

ringer innerer Notwendigkeit, ein weiteres gleichfalls recht buntes Element ange-

setzt bat.

2) Deren Alter wird durch die erwahnte Stelle Udana VII, 10 wahrscheinlich

gemacht. Im Ubrigen verweise ich auf Lacote, Essai sur Gunadhya et la Brhat-

katha, 247 ft’.

3) Dabei mag noth mitgespielt baben, daft die .Syamavati-Geschichte die —
in einem altkanonischen Text imdenkbare — Situation von den nachts bei Licht

das Wort Buddhas lesenden Frauen enthielt: so entstand die groBe Feuersbrunst.

Vom nachtlichen Anzunden von Dampen und Studium der heiligen Texte bei

Lampenlicht aber ist auch in den zur ersten Fassung der Eegel gehorigen Ge-
scbichten mehrfach die Rede; der Inhalt der Eegel macht das begreiflich.
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Die jenem "Wortlaut unmittelbar vorangehenden Worte

(p. 543, 18—20) atha hhagavah cJiilcsdMmafaya (lies Haya) varnam

hhasitvd . . . eram ca me sraval:air vinayasiksapadam tipadestavyam

weisen, den entsprechenden Paliformeln (z. B. Parajika I, 5, 11,

Vin. Pit- vol. Ill p. 21) nah stekend, sehr deutlich auf das alte

feste Schema der Vinayadiktion bin *).

In der Regel selbst, wie sie dann formuliert wird, ist, glaube

ich, der Charakter spaterer Redaktion verglichen mit dem Pali-

exemplar scbwer zu verkennen *). Das Ganze ist komplizierter ge-

worden. Wenn der Palitext die Bestimmungen anikkhantarajake,

pubbe appatisamvidito vor der andern Fassung voraus hat, stebt

dem dort das anirgatdyam rajanydm anudgate 'rune gegeniiber. Aus
(amggata)ratanake ist (anirhrtesu) ratnesii ratnasammatesu vd ge-

worden; aus indakldlam: indrakllam vd indrakiJasamantam vd. Vor
allem aber zeigt sich in dem Zusatz anyatra tadrupat pratyaycit der

Niederschlag von Erfabrungen, die anrieten, das Erlaubte und Un-

erlaubte vorsicbtiger und elastiscber zu begrenzen, als der alten

Zeit, an dieser Stelle wenigstens, in den Sinn gekommen war.

Der Kommentar, der dann auf den Wortlaut der Regel folgt,

stimmt, wie Lesern des Palivinaya nicht erst bewiesen zu werden

braucbt, mit diesera in der Weise seiner Fragestellungen und im

ganzeu Ausdrucksscbema durcbaus uberein^). Aucb bier ist der

SchluB auf einen zu Grunde liegenden, eben mit der beiderseits

sichtbaren Schablone arbeitenden alten Kommentar des Patimokkba

obne weiteres gewiB: einen Kommentar, der in der ausfiibrlicben,

mit einleitenden Gescbicbten etc. ausgestatteten Paliversion des

Patimokkba (BSuttavibbanga“) sicb jedesmal an den Wortlaut der

einzelnen Regel angeschlossen findet, eben so wie wir es im Divy.

seben*). Im Einzelnen nun freilicb weicbt der nordlicbe Kom-
mentar vom siidlicben weit ab. Zum Teil war das in Anbetracbt

der divergierenden Fassungen der Regel unvermeidlicb ®). Zum

1) In die leider abgekiirzte („yarn<“ etc.) Schreibung des Divy. ist hinein-

zudenken, was Huber (12) dem chinesischen Exemplar entnimmt; „le Buddha

dnumere les dix raisons pour lesqnelles il proclame un nouveau siksdpacla^. Das

entspricht genau der stehenden 'Wendung des Palivinaya (a. a. 0.); tena hi

hliilckliave hliikkhunam mkkhdpactam paTindpessdmi dasa atthavase paticca etc.

2) Schon ZDMG. Lll, 649 A. 3 babe ich bemerkt, dafi die von Beal, Catena

of Buddh. Scriptures 230, aus dem Chinesischen mitgeteilte Fassung mit dem
Palitext im Ganzen identisch ist.

3) S. die naheren Ausfiihrungen ZDMG. LII, 649.

4) So wohl ganz allgemein in den Vinayas der verschiedenen Schulen; vgl.

L^vi Journ. as. 1912, I, 104.

5) Man bemerke iibrigens die Erklarung der Eingangsworte
:
yah punar
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Teil aber bat die Sache ofFenbar eine andre Bewandtnis. So hat

die Regel in beiden Fassungen iibereinstimmend ranno Jchattiyassa,

rajnah Jcsatriyasya. Der Palitext erklart das dem Wortlaut ent-

sprecbend ohne an eine Abscbwacbung zu denken; der hhattiya

mufi eben ein khattiya sein. Der nordlicbe Text ist diplomatischer.

Mag es sicb um Mann oder Frau, um einen Ksatriya, Brahmapa,

Vaisya, Sudra handeln: wer den koniglichen ahhiseka empfangen

bat, ist raja ksatriyah. Sind es nicbt Erfahrungen und Eiicksicbten

spaterer Zeiten — man denke etwa an die Mauiya-Dynastie —
die zu dieser weitberzigen Interpretation rieten? Weiter beob-

acbte man, wie der Palitext, unbebilflich und gedankenlos die

Schablone anwendend, in Widersprucbe verfallt, von denen im

nordlicben Text nicbt die Rede ist. So wird im Palitext die

Frage, ob auf Grund der Worte aniMhantarajake aniggataratanake

zum Vorliegen eines Vergehens Anwesenheit von Konig und Ko-

nigin oder nur der eiiien dieser Personen gehort, in § 1 und 3

deutlicbermaben in entgegengesetztem Sinn beantwortet’). Ebenso

in § 2 und 3 die Frage, ob ein Moncb scbuldig ist, der zwar den

koniglichen Herrscbaften angeraeldet ist, sicb aber fiir nicbt an-

geraeldet halt oder dariiber in Zweifel ist. Mir scbeint, da6 solche

Scbwacben als Altertiimlicbkeiten einer primitiven Interpretations-

technik aufzufassen sind, die ihre Gedanken nicbt zu Ende denkt,

sondern sicb auf balbem Wege in den Worten verfangt.

Alles in allem meine ich, da6 nicbt nur die im jiingeren Stii

verfaBten Geschicbten der nordlicben Redaktion zu diesem Pacittiya

sicb als deutlich sekundar erweisen, sondern da6 aucb die Regel

selbst und ihr Kommentar dem Paliexemplar gegeniiber eine

minder urspriinglicbe Gestalt hat-). DaB die Grundlage scblieBlicb

die gleiche ist, ist klar. BaB diese Grundlage im Palitext — ab-

gesehen natiirlicb von der dialektiscben Form — direkt vorliegt,

ist moglicb, wenn aucb natiirlicb nicbt beweisbar. Dock wird es

in Anbetracbt der Freiheiten, die den Ubersetzern dieser Zeitalter

hhihsur ity Udcii/J iti so (liesyoj rii imnar anyo jnj evamjatiyah- Natiirlicb steht

dies im Zusammenbang damit, daJ3 bier — abweicbend von der Palifassung —
Udayin in der eiuleitenden Gescbichte figuriert. Ist also diese Fassung des Kom-

mentars nicbt gleicbzeitig mit der offenbar jungen Gescbicbte?

1) Nach § 1 liegt Scbuld in folgendeu Fallen vor: der Konig ist anwesend;

die Kiinigin ist anwesend
;
beide sind anwesend. Nacb § 3 Unscbuld in folgendeu

Fallen: der Konig ist abwesend; die Konigin ist abwesend
;
beide sind abwesend.

Man siebt, wie die gleicbklingenden tVorte beidemal Verscbiedenes ergeben.

2) Fur diese Annabme wird aucb der Einkiang empfehlend sein, in dem sie

sicb mit den Ergebaissen Hutbs betreffs andrer Teile des Patimokkba befindet

:

„Die tibet. Version der Naihsargikaprayakittikadharmas‘- (1801).
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offenbar natiirlich waren, immerhin gewagt sein, absolute Genauig-

keit der Wiedergabe des Magadhioriginals im Palitext zu ver-

muten. —
Meine Untersuchungen iiber das Mabavastu ergaben (s. oben

S. 138 ff. 143 tf.), dafi der dort unter der modernen Oberschicbt

(Stil A) erscheinende Kanon nicbt iiberall die ungefahre Entwick-

lungsstufe des Palikanons reprasentiert
,

dafi sich in jenem viel-

mehr iiber die altkanonische Schicht (Stil B) eine weitere, die ka-

nonische Diktion in jtingerer Handhabung reprasentierende Sckicht

(Stil B’) gelagert hat. Es ware von Interesse zu wissen, ob Ent-

sprechendes auch von den Schicbtungen des Divyavadana gilt,

m. a. W. ob auch der hier zu Grunde liegende alte Kanon Modi-

fikationen der dort beschriebenen Weise erlitten hatte. Die Erage
lafit sich hier kaum mit derselben Sicherheit behandeln wie ira

Mahavastn. Die verarbeiteten Elemente fallen nicbt so deutlich

wie dort in grofien Massen sicher auseinander, sondern sind mehr
mit einander verschmolzen. Von Auswiichsen an B-Partien, die

man versucht ware, dera Stil B' zuznrechnen, kann doch auch in

Erage kommen, ob sie nicht in der Tat vielmehr zu A gehoren.

Es ist unstreitig moglich, dafi auch der A-Verfasser, auf dera

Boden der alten Literatur weiterbauend, sich gelegentlich in langen

Reihen hieratischer oder sonst ornamentaler Synonyma erging und

dafi er auch seinerseits in alter hieratischer Weise stehend zu

wiederholende Eormeln und Forraelreihen sich schuf. Immerhin

neige ich dazu — auch im Hinblick auf den Parallelfall des Maha-
vastu — B*-Elemente auch hier — und zwar wohl in weitem Um-
fang — anznnehmen. So mochte ich, um von vielem nur eins her-

vorzuheben, in der ausfiihrlicheren Svitraeinleitungsformel (Kap.

8.11 etc.), die imraer noch entfernt nicht die Lange der ent-

sprechenden Eormel des B'-Stils im Mabavastu (s. oben 140 f.) er-

reicht, ein Produkt jenes Stils vermuten. Ganze Kapitel wie das

zwolfte (Pratiharyasutra) mochte ich, trotz einiger unverkennbarer

Ausweichungen in den A-Stil, doch eher auf B‘-Grundlage zuriick-

fiihren, als auf einen A-Verfasser, der sich durch kanonische Re-

miniszenzen weitgehend hatte beeinflussen lassen *). Wird es ge-

lingen, die hier in Erage kommenden stilistischen Differenzen auch

durch die chinesische Ubersetzung hindurch zu erkennen? Dann
diirfte sich hoffen lassen, dafi die Weiten des chinesischen Mula-

1) Abschnitte wie das demlicb die Weise von B* zeigende Kap. 34 ziehe

ich hier nicht in Betracht
;

jenes wird als mahayanasutram bezeichnet und hat

mit dem Vinaya der Mfdasarv. offenbar nichts zu tun. Nacb Levi ist es identisch

mit Nanjio 810.
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sarv. Vinaya sicherere Behandlung der hier nur ganz vorlaufig za

beriihrenden Erage ermogliclien werden.

3. Ich wende mich zu einigen Bemerkungen iiber das Ava-
danasataka. Auch hier tritt deutlichst der Stil B inmitten jiin-

gerer Diktion auf, ganz wie im Divyavadana. Schon Speyer hat

in der Preface seiner Ausgabe, S. XIX, sichere Parallelen zwischen

Stellen des Avadanasataka und dem Palikanon beigebracht ^)
;
mit

e i n e r Ausnahme zeigt sich durchweg in den betreffenden Ava-

danas das Xebeneinander beider Stile. Bekanntlich schliebt die

Phraseologie des Avadanasataka, der Wortlaut der dort stehend

wiederkehrenden Passagen diesen Text aufs engste mit dem Divya-

vadana zusammeu So kann auch hier wohl mit grofier Wahr-
scheinlichkeit an Zugrundeliegen des Kanons der Mulasarvastivadin

gedacht werden: woriiber definitive Gewifiheit freilich nur Sino-

logen oder neue zentralasiatische Funde^) schaifen kbnnen. Das
Verhaltnis dieses Kanons zum Palikanon zeigt nun auch soweit

wir jenen durch das Avadanasataka kennen lernen — wie ja nicht

anders zu erwarten — das oben auf Grund des Divyavadana be-

schriebeue Aussehen. Ich veranschauliche das am Avadana 100

und den Parallelen im MahaparinibbEnasutta ^). Buddha befiehlt

Ananda ihm das Lager zu bereiten und legt sich nieder : ent-

sprechend im Palitext, aber man vergleiche die Weitschichtigkeit,

in der Avad. vol. II, 197 ed. Speyer sich hier bewegt, mit den

kurzen Satzen Digh. Nik. vol. II, 137. Immerhin erweist nun ja

grbfierer Wortreichtum noch nicht jiingeres Alter. Sicherer scheint

sich mir dies aber aus dem beiderseitigen Bericht fiber die Verse

zu ergeben, welche Gotter und Menschen nach des Meisters Hin-

gang gesprochen haben sollen (Avad. II, 198 f., Digh. N. 157).

1) Weiteres Nachsuchen wird mehr davou ergebeu, Ich weise hier auf die

Stelle liber die ludyatiamitrata bin (am SchluB von Avadana 37. 40) ; zu ihr

liefert Feer Ann. du Musee Guimet V, 139 tf, die Parallelen. Zu Avadan. 88,

vol. II p. 106 f. vgl. Samy. Nik. II, 28. Hie Anfuhrung des Daharasutta, dessen

PalifassuDg im Saijiy- Nik. stebt, babe ich schon ZDMG. LII 661 A. 3 besprocben.

2) Has Avadana von Kastrapala (Nr. 90; zur hier einschlagenden Literatur

im Allgemeinen vgl. den Aufsatz von Mrs. Bode, Melanges Ldvi 183 ff.) namlich

stimmt zwar in seinem ersten Teil dem Inhalt nach mit Majjh. Nik. 82, aber es

gibt diesen Inhalt nicht in kanonischer Hiktion wieder, sondern arbeitet ihn in

die jungere Barstellungsweise um.

3) Siehe Speyer Preface XVI f.

4) Hoch s. schon jetzt das untcn bei der Besprechung dieser Funde fiber

das Hirghanakha S. Bemerkte.

5) Auf eine andre Parallele komme ich weiter unten zurfick; s. die vorige

Anmerkung.



Studien zur Geschichte des baddhistischen Kanon. 169

Speyer ZDMG. LIII, 121 ff. hat sich mit den beiden Kedaktionen

dieses Abschnitts sorg^ltig bescbaftigt. Ich gebe iiber minder be-

zeichnende Abweichungen hin^) und sprecbe von den Versen des

Aniruddha und des Ananda. Zwischen die beiden Verse, die das

sudlicbe Exemplar dem ersteren znteilt, scbiebt das nordlicbe den

einen Vers, den jenes dem letzteren gibt^). Ananda spricht dann

in der nordlicben Fassung zwei Verse, die in der sudlicben iiber-

baupt nicbt vorkommen. Scbon Speyer hat mit evidentem Recbt

bemerkt, dafi jener im Avadan. zwischengescbobene Vers dort an

falscher Stelle stebt; die beiden, zwischen die man ihn gesetzt

bat, geboren unter einander deutlich und eng zusammen. Das
Motiv dieser Verschiebung aber scbeint mir nab zu liegen. Man
nabm Ananda jenen Vers, weil man zwei neuen Versen, die man
fiir ibn in petto batte, Platz scbalFen wollte. Von diesen verrat

sich der erste als jung durch das Metrum Rathoddhata
;
beide, der

eine wie der andre auf die Verbrennung der Leicbe und die sie

dabei umbullenden tausend Gewander bezugnehmend, stehen in

deutlicbem Zusammenhang mit der Verlegung von Anandas Rede

(sieben Tage nacb dem Nirvana
;
im Palitext spricht An. seinen

Vers unmittelbar nacb jenem®)). In jedem Fall scbeint mir im

nordlicben Text das Zusammentreffen der Zusammenbangsstbrung

in der Rede des Aniruddha mit dem Auftreten einer Ratboddhata

1) Mehrfach macht sich fiihlbar, wie bier doch beilaufig bemerkt sei, dab

der Sanskritredaktor der Verse Veranderungen vorgenommen hat und vornehmen

mufite, die sich aus Griinden des Saudhi erklaren, wahrend, weun das zu Grimde

liegende volksdialektische Exemplar die der Sanskritfassung entsprechende Gestalt

gehabt hatte, der Palitext — was uadeukbar freilich keineswegs ist — eine nicht

motivierbare Anderung vorgenommen haben miiBte. Der Pada vimoklio cetuso ahu

konnte nicbt unverandert ins Sanskrit transponiert werden
;

andrerseits vimoksas

tasya cetasal} (so auch Madhyamakavrtti 520. 525) — genauer ausgedriickt, eine

dem entsprechende Magadhiwendung — batte sich ohue jede Umformung in Pali-

lautgestalt ubertragen lassen.

2) Die Theragathasammlung (v. 905 f. 1046) stimmt in der Zuteilung der

Verse zum Mahaparinibbanasutta. Ich verweise auch auf Sarpy. Nik. VI, 2, 5 und

Frankes Konkordanz JPTS. 1910, 325 f.

3) DaB „die yatha des Ananda in Mahaparin, sich besser versteht, wenn

man sie nicht unmittelbar nach dem Tode B.s, sondern spiiter gesprochen denkt“

(Speyer), iiberzeugt mich nicht. Die Erwagung, dafi die als hhimsanaka und lo-

mahamsana beschriebenen Wunderzeichen sich doch erst ereignet haben mufiten,

ehe Ananda von ihnen sprechen konnte, und daB das eine gewisse Zeit verlangte,

wiirde mir als allzu rationalistisch erscheinen. Auch das wortlich genommen in

die Vergangenheit zuriickweisende tadasi darf schwerlich so urgiert werden. Man

iibersehe nicht, daB Mahapar. wie Avad., so verschieden sie den Vers behandeln,

ihn doch beide gleich nach B.s Tod gesprochen werden lassen.
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in der Eede des Ananda hinreichend, nm den tiefen Eingriff einer

spateren Hand zu erweisen : wonach denn wohl auch unser Glaube

an das Alter des im Avad. znm Palibestande hinzukommenden

Verses eines ^anyataro hMTzsiih’^ *), der dort an der Spitze der

ganzen Versreihe steht und die bliitenstreuenden sundarau drimot-

tamau feiert, nicbt stark sein wird. Erweist sich so der Hanpt-

sache nach die Struktur des Abschnitts im Mahapar. als die ur-

spriinglicbere, soil damit allerdings nicbt gesagt sein, daB nun im

Einzelnen dieser Text mit jeder Lesart Hecht zn behalten braucht.

Gegeniiber dem anejo santim arahhha yam Icalam akari muni des

Mahapar. bat das Avad. anijyam santim cigainya caksusman parinir-

vrtah: es verdient entschiedenste Beacbtung, dafi im Einklang

biermit der Halbvers in Therag. 905, Samy. Nik. VI, 2, 5, 7 lautet

anejo santim cirabhlta cakkhuma parinibbuto. Ereilich macht andrer-

seits wieder gegen die Eolgernng, daB im AnschluB an Therag.

und Samy. Nik. das yam kalam akarJ muni aus diesem Zusammen-

bang zu beseitigen ware, der Umstand bedenklieb, daB Avadan.

etwas diesen Worten otFenbar Ent,sprechendes {sdsta kalam yadci-

karot) als SchluBpada des Verses tadabhavad bhl§anakani etc. gibt^).

Nacb Speyer mit Recbt. Icb bin nicbt obne Zweifel. Mir scbeint,

dieser Pada wird seine Stelle im einen oder audern der beiden

Verse, in denen ihn Mahapar. resp. Avad. geben, eher da ver-

wechselt baben, wo diese Verse mit Unrecbt zu einer Rede zu-

sammengewirrt, als wo sie mit Recbt auf zwei verschiedene Reden

verteilt sind ^). Ein bestimmtes Urteil uber die Sacblage wage icb

allerdings nicbt. Es gibt eben in der Tat, wie bier zwischen Ma-

bapar. einerseits, Therag. und Saniy. Nik. andrerseits, Varianten

innerhalb der kanoniscben Paliiiberlieferung selbst, die iiber Ver-

schreibungen der Hss. weit binausgeben, auch nicbt wohl auf ab-

sichtlicher Umformung des Textes zu irgendwelchem Zweck be-

ruben kbnnen, sondern einen Text, der der Intention nach einer

und derselbe ist, in mebrere Gestalten auseinander ziehen^). Allzu

1) Warum bleibt eben dieser Bhiksu ungenannt, wahrend sonst alle Sprecher

der Verse Xamen baben V Man braucht nicbt libermifitrauisch zu sein, um Zu-

sammenhang dieser Ungenanntbeit und des Nichtvorhandenseins der betreifenden

Person im Mahapar. zu vermuten.

2) Voran geht diesem SchluBpada dort sarvakdrabalopetah, gegeniiber sahba-

karaiarupete des Palite.xts. DaB nicht bake, sondern vara richtig ist, erweisen

die Materialien, die Franke a. a. O. 327 beibringt.

3) Dafiir, daB der Pada nicht dem Vers tadabhavad etc. zuzuteilen ist, laBt

sich auch die Nachbildung Therag. 1158 geltend machen.

4) Man stelle — um nur zwei Beispiele hervorziihcben — die Verse des

Chavakajataka iJat. Ill, 28 f) und den ersten Vers des Atthisenajataka (III, 352)
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verwunderlich ist das nicht. Dafi sich in solchen Fallen uber Recht

und Unrecht der verschiedenen Textformen sicher entscheiden lassen

wird, wird im Ganzen zu bezweifeln sein. Gehen die Divergenzen

auf die Paliredaktoren des Magadhloriginals zuriick? War dies

selbst frei von solchen Unstimmigkeiten ? Wer will es sagen? In

jedem Fall liegt in dem Sachverbalt eine Mabnung, das berechtigte

Vertrauen auf die gute Erhaltung des Palitextes nicht in allzu

weit getriebenen Bucbstabenglauben ausarten zu lassen.

4. Ich schliefie weiter einige Bemei’kungen fiber die sanskri-

tischen Kanonfragmente an , die in neuester Zeit im Norden in

Holzblockdrucken und Handschriftblattern zum Vorschein gekommen
sind*). Die das Dharmapada bz. den Udanavarga betreiFenden

— beim letzteren allerdings ist Identitat nicht unbedingt sicher zu erwarten —
neben die Parallelen im Vinaya (IV, 204; III, 148). Schon jetzt ergeben nicht

wenig derartiges, und vollstandig werden es in Zukunft ergeben, die so verdienst-

lichen Konkordanzarbeiten Frankes. Zieht man die Testiiberlieferung des Milinda

Panha (resp. von dessen Fortsetzung) dazu, welches Werk offenbar aus einer

Schule hervorgegangen ist, die der in Ceylon ansassigen sehr nab steht — besser

vielleicht aus einem andern Zweig derselben Schule — so akzentuieren sich,

neben stark iiberwiegender Identitat der Textgestalt, die Differenzen etwas mehr

;

man sehe die Einleitung und Anmerkuugen von Rhys Davids, auch die Anmer-

kungen Trenckners. Die Abweichungen in Buddhas Gesprach mit Upasena Van-

gantaputta Mil. p. 360 f. gegeniiber Vinaya Pit. Ill, 230 kbnnen geradezu mit

denen auf eine Linie gestellt werden, die zwischen den Palitesten und den Resten

ndrdlicher Kanons so oft obwalten. — Ich kehre noch einmal zum Palikanon

im engeren Sinn zuriick, um zu bemerken, dafi sich hier und da auch die Spur

noch tiefer gehender Varianten als der vorher besprochenen innerhalb jenes Ka-

nons selbst zeigt oder zu zeigen scheint. Dem Kommentator des .lataka (vol. I

p. 45 f.) hat ein wesentlich auders zusammengesetztes Cariyapitaka als das uns

erhaltene vorgelegen: freilich gehort ja gerade das Car. zu den ScvriXEyonsva.

Sollte der Verfasser von Cullavagga XI, 1, 10 nicht eine Gestalt des Mahapari-

nibbanasutta gekanut baben, in der erzabit wurde, wie Ananda Befleckung der

Leiche Buddhas durch Weibertranen zulieS (vgl. ZDMG. LII, 618) ? Freilich wird

man im Einzelnen vorsichtig sein, ehe man an solche Varianten glaubt. Das

vom Komm. zu Jat. 40 angefiihrte Velamakasutta beispielsweise (auch Sumahg.

Vilas. I, 234 zitiert) erklaren Chalmers und Dutoit fur unbekannt. In der Tat

findet es sich Ahg. Nik. IV p. 392 ff.
;
an Abweichung vom Bestand unsres Kanon

ist also nicht zu denken. Ob Zitate im Katbavatthu auf solche Abweichungen

fiihren, iibersehe ich gegenwartig nicht.

1) Ich weise namentlich bin auf die Publikationen Pischels SB. Berl. Ak.

1904, 807 ff. 1138 ff.; dazu S. Ldvi, Le Samyuktagama Sanscrit et les Feuillets

Griinwedel (T’oung-pao 1904). Weiter S. Ldvi JAs. 1910, II, 433 ff.; Finot das.

1911, II, 619 ff.; Bendall, Album Kern 373 ff. Bekanntlich hat sich ja in Nepal

auch ein Fragment des Pali-Vinaya selbst gefunden (Bendall, Vhdl. des 13. Int.

Or. Kongr., 58 ff.).

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 13
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Materialien lasse ich tier beiseite^). Zu welcber Schule das Ein-

zelne gehort, bleibt vielfach zweifelhaft -) ;
die fortscbreitende Er-

forschimg der cbinesischen Ubersetzungen wird wohl weiter helfen.

Ein anscbaulicbes Beispiel fiir die zuweilen ziemlicb weit ge-

bende Divergenz zwiscben einem solcben nordlicben Text und der

Paliparallele (Ang. Nik. 11, 176 f.) gibt das Stuck von den Irali-

manasatyani (Pischel SB. a. a. 0. 825; Levi T’oung-pao a. a. 0.

gibt vollstandige Ubersetzung der cbinesischen Version). Bei

tibereinstimmung einer Reihe von Einzelbeiten weicbt Andres

wiederum ab. So die Ortsangabe; die Nennung einiger pariblajala

im Palitext ^), die im nordlicben fehlt. Erbeblich geringer iibrigens,

als man nach den Bemerkungen Pischels und Levis erwarten sollte,

scbeint mir die Verschiedenbeit in Bezug auf das eigentlicb We-
sentlicbe, die drei bz. vier brahmanasaccani. Das erste soil nacb

Levi im Pali besagen; „Tous les etres sont ignorance . . d’ou la

compassion". Der cbinesiscbe Text dagegen gibt „Ne faites pas

de mal a tons les etres" : dazu scbeint mir im Pali das pananam

yeva anuddayaya anubampaya so iiberzeugend zu stimmen, da6 sicb

die Unricbtigkeit der Lesung der Ausgabe der P. T. S. sabbe pand

avijja ti — ein scbon an sicb bedenklicber Wortlaut — entscbieden

aufdrangt. Offenbar mu6 es avajjhd beifien: und so gibt die sia-

mesische Ausgabe in der Tat. Damit ist denn annahernde Uber-

einstimmung beider Texte hergestellt. Der zweiten Nummer der

nordlicben Aufzahlung sodann entsprechen zwei Nummern der siid-

lichen. Diese sind unter einander fast identisch: nur was das

einemal von den liamd gesagt wird, wird dann wortlicb von den

bhava wiederholt. Dem Inhalt nach aber stebt der doppelte Satz,

jene Kategorien als aniccd dulcJcha viparindmadhammu bezeichnend,

dem nordlicben Exemplar sebr nab, wo es beiBt ,,tout ce qu’il y a

de lois au total a pour loi la destruction" — das zentralasiatische

Fragment gibt die Worte sd\rvam nirodhadharmalam. Die Ent-

sprechung der letzten Nummer beider Texte bat scbon Levi ber-

1) Aus diesem Grunde kommen die -wichtigeu Mitteilungen La Vallde Pous-

sin’s aus den Funden M. A. Steins (s. JEAS., besonders 1912, 355 fif.) fur die

gegenwartige Erorterung nicht in Betracht.

2) Die Forderung Levis (Les Saintes Ecritures du Bouddhisme 24) „d’ isoler,

dans ce pretendu bloc, la part propre des diverses ecoles“ ist selbstverstandlich

vollkommen berecbtigt, dock fur jetzt nicbt uberall erfiillbar. Eine ungefahre

Familienahnlicbkeit der bier zur Spracbe kommenden nordlicben Materialien

scbeint iibrigens vorbanden.

3; Dieselben Namen aucb Ang. Nik. II, 29.
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vorgehoben 1). Zum ScbluB hat dann die nordliche Version eine im

Pali fehlende Betrachtung des Buddha iiber die Torheit der von

ihm Angeredeten. Ich weifi nicht, ob ich mich tausche, wenn ich

in den Worten ,,j’ai illumine la sottise de ces gens, pour detruire

lenr niechancete“ nicht echten Suttaklang, sondern die Sprache

eines glaubenseifrigen Nachfahren zu horen meine. Weitere Be-

hauptungen iiber den Wert beider Exemplars aufzustellen
,

finde

ich bis jetzt keinen Anhalt.

Kaum geringere Divergenzen zeigt dem Palivinaya (Cullav.

X, 17 ^j) gegeniiber das von Bendall veroffentlichte Ordinationsri-

tual der Nonnen, das B. den Mulasarvastivadin zuschreibt. Hier

scheint mir Alles dafiir zu sprechen, dafi das nordliche Fragment

spatere IJberarbeitung einer einfacheren Unterlage ist, wie sie sich

im Siiden erhalten hat. Man beachte, wie gegeniiber der schlichten

Namennennung im Palitext (aham . . itthannatm itthannamaya ayyaya

npasampadapel'fiha

;

ich iibersehe Mahavagga I, 74, 1, Milindapahha

p. 14 nicht) in jenem Fragment die Scheu vor der Namennennung

einer Respektsperson zur Entschuldigungsformel fiihrt arthaJiefor

ndma grhndmi. Oder wie das einfache anuMdidsi mdtdpitdhi sdmi-

kena . . . paripunnan te pattacivaram sich zu den Satzen erweitert

hat paripurmin te pamcacJvaram ca patram ca pariprirnayi, jivati te

maiapitarau vCL svdmT, aiiujndtdsi matdpiirhhydm svena va svamind.

Auch die stark angewachsene Eeihe der Fragen iiber die antard-

yika dharma, ebenso die lange Aufzahlung der Krankheiten scheinen

mir entschieden auf ein spateres Entwicklungsstadium zu deuten.

Denselben Eindruck machen mir die interessanten von Finot

verbfl'entlichten, Stellen des Mahavagga entsprechenden Fragmente.

Im Ganzen ist hier Alles erheblich ausfiihrlicher als im Palitext

1) Der auf alle Nummern identisch folgende Satz so tena na samatio etc.

siebt in seiner Paligestalt wohl vertrauenerweckend aus; wenn man die in jedem

hrdhmanasucca niedergelegte Erkenntnis hat, wird man sich darum weder beson-

ders erhaben noch besonders niedrig vorkommen
;
man wird vielmehr nicht mehr

und nicht weniger tun als die praktischen Konsequenzen aus jener Erkenntnis

ziehen. Etwas gewuudener ist die nordliche Fassung; sie kommt schlieBlich aber

wohl auf dasselbe oder wenigstens Ahnliches heraus. Ich verstehe
:

(die Unwis-

senden) legen Gewicht darauf, ob sie sich fiir hoch oder niedrig zu halten haben.

Wer aber jeues satyam erkennt, hort auf, so zu fragen. Er hat Wichtigeres zu

tun, namlich aus jenem die Konsequenzen zu ziehen.

2) Zu dieser schon von Bendall verzeichneten Hauptparallele sind weiter

fiir die Erklarung des Fragments die Suttavibhahga-Abschnitte zu Bhikkhunl-Pac.

63 ff. zu fiigen. In A 7 des Fragments erklart sich das musi camld mdsi sdka-

liatd naturlich aus BhnI-Pac. 79.

13 *



(Mahavagga I, 38) *). Mit der kurzen Erzahlung des Palitexts

(I, 47) von der pahbajja des dcisa vergleiche man den Bericht auf

Finots Blatt 11, wie es heifit : der Sklave ist Asket geworden bei

den sratmna — bei welchen sramana? — bei den sahjaptitrtya

;

wie man sich dann auf ein Edikt des Konigs Bimbisara beruft;

wie von der Sache der Eine zum Zweiten, der Zweite zum Dritten

spricht. Die Angelegenheit kommt vor Buddha. Da6 der den

Schuldigen verhort, wird im Palivinaya schlicht mit der stehenden

Wendung beschrieben atha Jcho bhagava etasrnim niclane etasmim pa-

Ttarane bhikkhnsamgham sannipatapetva ayasnianiam (N. N.) patipucchi

saccam kim tvam etc. Der nordliche Text zieht in Erwagung, daB

Buddha in seiner Allwissenheit ja gar nicht nbtig hatte zu fragen,

und tragt diesem Bedenken in einem Satz Bechnung, der sich

schon grammatisch als Einschiebung verrat. Die in jenem Vinaya

offenbar gleichfalls stehende Wendung lantet: bhagavan etasmim

nidane etasmim prakarane samgham samnipcitayati [samgharn] sanni-

patya janamta buddha bkagavamtah prcchamti -.prcchati biiddho bhaga-

1) Hier und da unerhebliche Ausnahmen. So fehlt im Fragment D das

tassa satthuno tassa ditthiya etc. des Palitexts (§ 7). Dafiir kommt recht viel

hinzu. An ein einzelnes Wort dieser Zusatze knupfe ich hier eine Bemerkung,

da ich es anders rerstehe als Finot. Der Angehorige einer andern Sekte, welcher

Aufnahme in den Orden hegehrt, muB eine Probezeit durchmachen. Wahrend
dieser Zeit soli man vor ihm von Buddha, dem dharma, dem samgha Giinstiges

reden, von seiner friiheren Sekte Ungiinstiges, und soli sein Benehmen dabei be-

obachten: tasya yusm[dihijr anyatirthikapUrvakasya puratah buddhasya varnafi

bliasitavyal/, dhamiasya samghasya sikmyd tesam anyatirthtkaparivnijakandm

samtam avarna. Dann folgt bu[ddha]sya varne bhdsyamane . . . anyatirthtkapa-

rivrajakandm s[amtajm avarne hhdsyamane. Finot vermutet, daB samtam = tasya

puratab „en sa prdseuce“ sei. Ich sehe nicht, wie das Wort zu dieser Bedeutung
kommen soil. „En sa presence‘‘ wird in dem Abscbniit eben mit puratah wieder-

gegeben, und der hieratische Charakter des Stils laBt Wechsel des Ausdrucks

nicht annehmen. Warum stande auch das sarntarn nur in dem Satz, der den
fremden Glauben betrifft, nicht in dem auf den buddbistischen Glauben selbst be-

zuglichen? Mir scheint gemeint, daB von der fremden Sekte der Wahrheit
gemaB Ungunstiges zu sprechen ist; unbegrundete Schmahungen sollen natiirlich

vermieden werden. So wird im Palivinaya bei den Fragen, die der upasampada
vorangehen, der Kandidat ermahnt s ant am attluti lattabbain, as ant am nat-

tMti vattabbam (Mahavagga I, 76,7). Der Monch, der sich falschlich geistliche

Vollkommenheiten beilegt, riihmt von sich asantam abhutam . . . kusalam
dhammam (Parajika IV, 3, 1). Von denen, die falschlich Jemandem tbles nach-

sagen, heiBt es, daB sie ihn abhutena abbhdcikkhanti (z. B. Mahavagga VI, 31,4);

die eben angefuhrte Stelle aber erweist Gleichwertigkeit von abMta und asanta.

Syntaktisch ist das in Rede stehende samtam etwas frei, aber das macht kein

Bedenken.
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van (den N. N.) satyam tvam etc. *) : ich meine
,

die Erweiterung

der alien Phrase auf AnlaB hoher gesteigerter dogmatischer Be-

denklichkeit ist klar zu erkennen ^). Nicht anders wird auf Blatt

III die Erzahlung von der pravrajya des hh'iksunidasalia^) in einer

epischen Ausfuhrlichkeit gegeben, die der kurzen Fassung des

Mahavagga I, 67 durchaus fremd ist und deutlich erkennen laBt,

wie die Ausmalung der Situationen, die Anbaufung von Details

bier den Weg scbon beschritten hat, auf dem wir dann — ein

wesentliches Stuck weiter vorgeriickt — den Vinaya der Mulasar-

vastivadin in der Behandlung des Betretens der koniglichen Ge-

macber an friiherer Stelle dieser Untersucbungen (S. 162 ff.) ange-

troffen haben*).

Anderwarts indessen finden wir die nordlichen Fragmente in

viel groBerer Ubereinstimmung mit den Paliparallelen, als in den

eben besprochenen Fallen. So im Sutra vom Gespraeh Anandas

mit Kokanada (Pischel 820 f.
;
Levi iibersetzt die ganze cbinesiscbe

Version). Hier ist, wie die Vergleichung des chinesischen Exem-

plars ergibt, die wesentlicbste Differenz die, daB vor den im nord-

lichen Text beriebteten Fragen des Kokanada, um mit Ldvi zu

1) Ahnlich bei den Sarvastivadin ; lui qui savait la cause il interrogea

Nan-t’o: „As-tu vdritablement etc.“ (JAs. 1912, I, 104).

2) Ich glaube nicht, daB man die Weise wie das janantd . .
.
prcchanti hier

erscheint, durch Hinweis auf Vin. Pit. Ill p. 6 (gegen Ende) hinreichend schiitzen

konnte. — Ubrigens scheiut die ganze hier besprochene Geschichte dann noch

einen zweiten Akt zu haben, von dem im Palivinaya keine Spur ist. Gegen Ende

von Blatt IB hebt der Bericht von einem Vorfall an, der offenbar jenen selben

dasa betrifft; es scheint etwa zu erganzen fya^ so dasafi UpanandenaJ Sdkya-

pu[tr]e[na drydndm] anutsrsta^ pravrajita sa etc. (vgl. die Ausdrucksweise Maha-

vagga I, 36, 1). Also handelt es sich vermutlich immer noch um die alte Materie.

3) BeilAufig hebe ich unter der Phraseologie dieser Erzahlung die offenbar

zu den stehenden gehijrige Wenduog hervor tair eta[t prajkaranam bhagacato

ristarendrocitam (im Palivinaya stehend nur bhagavato etam attham arocesutn).

Man vergleiche dazu Divyavadana p. 543 dyusmdn Chdriputra etat prakaranam

bhiksavo (dies Wort zu tilgen) bh'ig-tvate ristarendrocagati. Doch ohne vistarena

dort p. 329.

4) Es liegt nah, hier auch an die schon ZDMG. LII, 648 A. 2 beriihrte Be-

handlung verwandter Materien (Verbot der Aufnahme gewisser Personen in den

Orden) im tibetischen Vinaya, Ann. du Musde Guimet V, 88 f., zu erinnern. Auch

dort ist — wohl noch mehr als im eben besprochenen Fragment — der ndrdliche

Text weit ausfuhrlicher als der Palitext. Man bemerke ubrigens, wie nach der

weitschichtigen Besprechung des Knaben, dem die Erlaubnis der Eltern fehlt (vgl.

Mahavagga I, 54, 4 ft’.), des Muttermorders (das. 64), des Heiligenmorders (das.

66), die Kiirze der Erorterung iiber den samghabTiedaka und den lohituppddaka

in genauem Einklang mit der bei eben diesen Fallen eintretenden Kiirze des

Mahavagga (07) steht. Gemeinsame Grundlage ist unzweifelhaft vorhanden.
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sprechen, „le pali . . . insere une serie d’autres questions qui oc-

cupent huit lignes dans I’edition de I’Anguttara, ou elles sont pour-

tant allegees des repetitions encombrantes.“ Es ist aber gnt, sich

zu erinnern, dafi es nicbt beliebige, fern liegeude Fragen sind, die

da hinzukommen, sondern da6 diese zusammen mit den dann fol-

genden, beiden Texten gemeinsamen, die solenne Reihe der zehn

avycikata bilden — jener zehn Probleme der Spekulation, deren

divergierende, die Meuschen in inneren und auBeren TJnfrieden ver-

strickende Beantwortung den nanatittliiya nanciditthika zum Vorwurf
gemacbt wird, wahrend Buddha seinerseits die Beantwortung dieser

nutzlosen Fragen weislich ablehnt. DaB die urspriingliche Fassung
des Sutra Kokanada nicht nur die vier letzten dieser Fragen, son-

dern alle zehn zur Sprache bringen lieB, ist, denke ich, kaum un-

wahrscheinlich ‘).

Ich mochte noch unter den Pischel’schen Fragmenten eine von
P. selbst (S. 824) als besonders wichtig hervorgehobene Stelle des

Dialogs zwischen Buddha und seinem friiheren Jiinger Sarabha be-

riihren. Dieser riihmt sich, die Lehre der Sakyaputtiya erkannt
und darum aufgegeben zu haben. Darauf, wie es in der Palifas-

sutg Ahg. Nik. I p. 186 heiBt: hhayavd Scirahham paribbdjakam etad

avoca : saccam kira tvam Sarabha evam vadesi anMto niaya samananarp.

SakyapuHiyanam dhammo, aMciya ca panaham sam. Saky. dhammum
evaharii tasma dhammavinaya opakkanto ti. evatp vutte Sarabha pa-
ribbajako tunhl ahosi . dutiyam pi kho bhagava Sarabham paribbajakam
etad avoca : vadehi Sarabha kinti te anMto sam. Saky. dhammo. sace

te aparipurani bhavissati aham paripilressdmi etc. flier hat das
Fragment (fob 168*; Pischel S. 816. 824):

[bha]gavd7n ^arabha^n parivrajakam ida[m aha . .]

[ta]smad dharmavinayad apakranta eva . .

tvam Sarabha kim asi tusnim sace\t . .]

1) Auf der Zehnzahl der Fragen beruht es natiirlich auch, dafi im Palikanon
dieser Text im Dasaka Nipata des Anguttara Nik, (vol. V, 196 ff.) erscheint. In
den Yon Pischel behandelten Blatlern muB gleich das nachstfolgende (fol. IGO^i),

in libereinstimmung mit Ahg. Nik. vol. V, 186, die voile Reihe der Fragen auf-
gefiihrt haben. — Vielleicht kOnnte man, eher als an diesem Punkte, in der Be-
schreibung der AuBerlicbkeiten der Begegnung von Ananda und Kokanada einen
AnstoB im Paiitext finden. Kokanada sieht den Ananda durato ’va agacchantam,
und doch geht Ananda gar nicht, sondern er steht ruhig da. Der cordliche Text
(s. die chinesische Ubersetzung bei Levi) ist von dem Bedenken frei. Beruht das
auf Korrektur einer schon im Original durch Befolgung des gelauBgen Geleises
herbeigefiihrten Unebenheit? Ich mochte das wohl glauben, wenn auch Echtheit
der glatteren Darstellung ausgeschlossen nicht ist.
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Pischel findet hier zwischen beiden Fassungen den Unterschied,

da6 in der sanskritischen Buddha den Sarabha fragt, weshalb er

schweigt, wahrend in der Palifassung diese Tatsache einfach er-

zahlt wird. Wie das sacet zeige, babe in der Skt.fassnng Buddha
schon bier den Satz angeschlossen sacet te aparipfunayn hhavisyaii

etc., wahrend das Pali davor die Aufforderung schiebe vadeJii . . .

dhammo. „Dieser Abscbnitt ist fiir die Beurteilung des Verhalt-

nisses der beiden Kanons zueinander besouders lebrreicb, und ich

empfehle ihn vor allem der Aufmerksamkeit der Fachgenossen“.

Ich sehe das Verbaltnis wesentlich anders an als Pischel. Wie P.

iiber die Bebandlung des Scbweigens von Sarabha in den beiden

Fassungen spricht, scheint er mir die Moglichkeit zu iibersehen,

daB der fragmentierte Sanskrittext zuerst eben wie der Palitext

die Tatsache dieses Scbweigens berichtet hat, und dann erst

Buddha nach dem Grand davon fragt. Auf dem verstiimmelten

Blatt ist dafiir bequem Platz, und es scheint dem hieratischen Stil

durchaus zu entsprechen, daB der Frage Buddhas, wie das in der

Ordnung ist, die Angabe der Tatsache, auf welche die Frage sich

bezieht, vorangeht. Um ganz sicher zu sein, erbat ich von S. Levi

die betreffende Stelle der chinesischen TJbersetzung, und verdanke

seiner Glite, daB ich sie hierhersetzen kann: „Le Bouddha s’^tant

assis interrogea Che-lo-pou en ces termes: Est-il vrai que tu dis

ceci (folgt die Behauptung des Sarabha)? Che-lo-pou resta silen-

cieux et ne r^pondit pas. Le Bouddha interrogea Che-lo-pou

:

Maintenant tu dois repondre. Pourquoi rester silencieux? Si tu

sais completement etc.“'). So stellt in der nordlichen Fassung die

Frage „waram schweigst du?“ ein — mir scheint sehr unerheb-

liches — Plus dar. Ebenso im Palitext die Wiederholung der

Frage Jdnii te annato sam. Sahj. dhanwio ein vielleicht ahnlich un-

erhebliches Plus auf dieser Seite^). Solche kleine Differenzen in

der Gesprachsfiihrung zwischen den verschiedeneu Exemplaren des

Kanons begegnen ja auf Schritt und Tritt. Zu weiteren Folge-

1) Tsa A-han Kap. 35, ed. Tokyo XllI, 3, 105* (Nanjio 544). Aiich die

Ubersetzung Nanjio 54(5 (ed. Tokyo XIII, 5, 69*) laBt, wie mir Levi niitteilt, erst

den Betreft'enden sciiweigen, dann Buddha ihn fragen; Warum schweigst du?

2) Eine eigentliche Wiederholung des zuerst Gesagten liegt hier iibrigens

geuau genommen nicht vor. Das erstemal hat Buddha gefragt: sagst du wirklich,

dafi du den dhamyyta erkannt hast? Das zweitemal fragt er; als was (khiti) hast

du den dhamma erkannt, d. h. was erklilrst du fiir seinen Inhalt? Ein Fort-

schreiten des Gedankens, das meiner Empfindung nach den Eindruck der Echt-

heit macht.
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rungen, wie sie Pischel, scheint es, hier ziehen wollte, kann ich

eine Moglickkeit schlechterdings nickt entdecken.

Zu dem bei Pischel fol. 162*—167* sick findenden Sutra von

Dirghanakha bemerke ich, da6 sich der Text der Bruchstiicke bis

auf minimale Differenzen rait dem Text von Avadanasataka 99

deckt^). Fiir den grofieren Teil desVerlaufs lafit sich imWesent-

lichen, wenn auch nicht durchweg in den Details des Ausdrucks,

Identitat mit dem Paliexemplar (Majjh. Nik. 74) behaupten^). Von

Avadan. 11, 192, 9 an entfernen sich die nordliche und siidliche

Redaktion weiter von einander. An Stelle des kurzen Schlusses

der Rede Majjh. Nik. I, 500,27—35 erscheinen im Avadan. und

offenbar iibereinstimmend im Fragment langere Auseinanderset-

zungen, die den Kausalzusammenhang von veilana und sparsa be-

treffen und sodann die durch die innere Loslosung von jeder ve-

dana sich vollziehende Befreiung eingehender, als im Paliexemplar

geschieht, darlegen. Schon Pischel (S. 822) hat fiir viele Einzel-

heiten dieser Auseinandersetzungen Paliparallelen beigebracht
;
ich

fiige Sarny. Nik. V, 319 hinzu, vor allem aber Majjh. Nik. Nr.

140. Mit Sicherheit den Hergang zu ermitteln, auf dem die Ab-

weichung der Texte beruht, ist wohl unmoglich
;

als wahrscheinlich

aber empfiehlt sich die Annahme, daB die nbrdlichen Exemplare,

einmal im Fahrwasser der Lehre von den vedana sich bewegend,

weitere darauf beziigliche Materialien von anderswoher hineinge-

sehoben haben. So mag auch — beweisbar ist naturlich auch dies

nicht — der nordliche SchluB des Sutra, der Dirghanakha die Or-

dination empfangen und die Heiligkeit erreichen laBt, eine Ver-

schonerung des bescheidenen Schlusses bilden
,

mit dem sich der

Palitext begniigt: dort wird D. nur tipasalca^).

1) Dies Avadana, dessen Text Pischel noch nicht zur Verfugung stand, er-

laubt an einigen Stellen seine Erganzungen zu verbessern.

2) Leider helfen gerade an der schwierigsten Stelle des Palitextes (p. 497

Ende—498 Anfang, beim Schlagwort tarn p’assa tddisam eva) die beiden nbrd-

lichen Texte nicht weiter. Avad. II, 187,12—188,4 (am Ende ist hinter, nicht

vor loJce zu interpungieren) schiebt den schwierigen Worten Andres voran
;

jene

selbst aber sind in der Textlucke p. 188, 4 verschwunden. DaB sie (oder etwas

ihnen Ahnliches) da waren, zeigt Pischols Fragment fol. 162'' 3.

3^ Doch bemerke man, daB Avadan. II, 195, 4 diesen Dirghanakha mit dem
vielgenannten Kosthila (Piili Eottbita, Kotthika) identifiziert. Das mag seine Rich-

tigkeit haben. Es wiirde dann mit den bekaunten Beziebungen des Dirghanakha

zum Sariputra zu kombinieren sein, daB der Palikanon mit auffallender Haufigkeit

Gesprache zwischen Kotth. und Sarip. berichtet. Dann muBte naturlich doch die

Fassung, nach der Dirghanakha Monch wird, vorgezogen oder allenfalls eine spa-

tere Ordination des D. angenommen werden. Die Atthakatha zum Majjh. Nik.
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Ztitti SchluB eine Bemerkung fiber Levi’s Fragment eines Sfitra

von den nidana (Journ. as. 1910, IT, 435 if.). Schon L. hat die

Paliparallele Samy. Nik., Nidana-satny., XII, 65 nachgewiesen und

treffend als ^redaction presque identique" bezeiebnet. Icb mache

anf den Unterscbied aufmerksam, daB der Palitext die Nidanareihe

in die wechselseitige Abhangigkeit von vinnana und namarupa aus-

laufen laBt (vgl. meinen „Buddha“ ® 266f.)‘), wahrend das Frag-

ment die Reihe in der gewohnlicben Weise bis zur avidya zurfick-

fubrt. DaB jene eigenartigere Dai'stellung die urspriingliche ist

und man auf der andern Seite die Vulgata der Nidanaformel se-

kundar eingeffihrt hat, ist kaum unwahrscheinlicb.

Das Resultat dieser Vergleichungen fasse icb dahin zusammen,

daB die herangezogenen nbrdlichen Texte inbaltlicb und in ihrer

Form den Palitexten groBenteils recbt nab stehen, teilweise mit

ihnen annahernd zusammenfallen. An andern Stellen finden sich

starkere Abweichungen. Kann da natfirlich eine unter alien Um-

standen sicb bewahrende Unfehlbarkeit der Palitradition nicht be-

hauptet werden *), ist diese doch offenbar im Ganzen die wesentlich

altere. Von der Durcharbeitung durch jfingere Hande, deren Spuren

im Norden nicht selten begegnen, zeigt sie sich an den von uns

betracbteten Stellen als wobl unberuhrt und scheint das, annahernd

wenigstens, durchweg zu sein: ich spreche von den Haupt- und

Grundtexten, nicht von Werken wie dem Apadana.

5. Nachdem die voranstehenden Untersuchungen einzelne nord-

liche Texte und ihre Pali-Aquivalente einander gegenfibergestellt

haben, ware schlieBlicb noch der Aufbau der ganzen Textsamm-

lungen entsprechend zu prfifen. Hier babe ich dem ZDMG. LII,

643 ff. von mir Gesagten nicht viel hinzuzufiigen.

In Bezug auf die Struktur zunachst des Vinaya erinnere icb

einerseits an die dort 645 ff. erwahnten Bestatigungen der Grund-

ziige der Pali-Einteilung durch andi’e Schulen ®). Auf der andern

hieriiber zu vergleichen, ist mir jetzt nicht moglich. — Mit der bier besprocbenen

Differenz der beiden Fassungen vergleiche man innerbalb des Palikanons selbst

die des Kasibharadvajasutta Sutta Nip. p. 12 ff. und Saipy- Nik. I p. 172 f.: die-

selbe Person wird das einemal Laienjunger, das andremal Monch und Heiliger.

1) Doch ist weiterhin noch von den sanilchara die Rede.

2) Ich fiige dera oben an verschiedenen Stellen hieriiber Gesagten den Hin-

weis anf Pischels Bemerkung (a. a. 0. 974) uber Dhp. 40 hinzu, wo die Palifas-

sung der nOrdlichen gegeniiber entschieden im Unrecht ist.

3) Sogar der Vinaya der Mulasarvastivadin, den Ldvi einmal „presque ^pique“

nennt, weist eine Einteilung auf, in der ein samghabhedaliavastn, ein pravrajya-

vastu, ein carmavastu, ein kathinavastu u. dgl. erscheint (Levi T’oung-pao 1907,

110 f., allerdings mit Fragezeichen bei einigen dieser Titel). Das sind Xitel, die
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Seite an die S. 646 f. hervorgehobene Klarheit der in der Gliede-

rung der Pali-Vinayatexte sich auspragenden Entwicklung vom
Alteren (Patimokkba) zum Jiingeren (Suttavibhaiiga, Khandhaka).

Der Verdacbt, dafi die Deutlicbkeit der Gliederung eben ein Zeicben

nachtraglicben Zurechtmachens sei, kann bier nicbt zutreffen.

Seiches Zurecbtmachen batte doch bestenfalls nur eine mebr oder

minder glatte systematische Ordnung zustande gebracbt. Hier

aber bandelt es sicb nm ein Zutagetreten der bistoriscben
Jahresringe des Wacbstums. Wo wir die sehen, wissen wir, daB

diese Strukturen nicbt vom Gutdiinken spaterer Tbeoretiker ihre

Form empfangen haben konnen, sondern allein durch naturlicbe

Entwicklung.

Was weiter die Sutrasammlungen anlangt, so stellt die Ver-

gleichung der verschiedenen Uberlieferungsmassen die Erage: soil

man vier oder fiinf dieser Sammlungen (obne bz. mit Khuddaka-
nikaya) als das Urspriingliche annehmen? Die Schulen geben

darin bekanntlicb auseinander^); Inscbriften von Barbut und
Sanchi sprecben fur die Eiinfzahl. Icb bin doch nicbt davon iiber-

zeugt, dab die Vierteilung einfach beiseite zu schieben ist. Leicbter

wird eine Abteilung in der Zahlung hinzukommen, als daB eine

vorhandene beseitigt wiirde. Und die binzukommende
,

die Ver-

schiedenartigstes rein auBerlich vereinigt, siebt in der Tat recbt

anders aus als die vier andern mit ihrer durch jede durchgehenden
inneren Gleicbartigkeit

;
daB das khuddalca des Titels der fiinften

als dem dlgha und majjhima entsprechend sie mit jenen beiden

ersten zusammenordnet, wird man nicbt fur gewiB halten -). Hangt

genau zu einem Inhalt passen, wie er dem natiirlichen BegriiF eines Vinaya ent-

spricht und wie er in der Tat im Palivinaya die Hauptsache ist (vgl. zu den
eben angefiihrten Titeln Mahavagga X. I. V. VII}, die aber epischem Inhalt recht

fern liegen. Man kann diese Verteilung der groBen Erzahlungsmassen auf Ka-
pitel wie die genannten als einen recht deutlichen Fall des in diesen Untersu-

chungen so oft hervorgehobenen Auftretens einer alten Unterlage unter moderner
Oberschicht aufifassen.

1) Anesaki, The four Buddb. Agamas in Chinese, 7 f. Vgl. H. 0., ZDMG.
LII, 652 £f. DaB die Fiinfteilung nur der Schule des Theravada gehiire (Kern,

Manual 2), ist irrig. Ich erinnere hier noch daran, dafi vom fiinften Nikaya als

„Ksudralca‘‘ auch die Abhidh. Kosa Vyakhya weifi (ZDMG. LII, 655).

2) Vielleicht namlich bilden die vier Sammlungen in der Weise ein System,
dafi den durch die Titel als solchen bezeugten Sammlungen der langsten und der
mittleren Eeden die kiirzeren sich in der Art anreihen, dafi sie auf Ahg. und
Saipy. ^ik. verteilt sind, entsprechend den beiden Prinzipien der numerischen und
der inhaltlichen Klassifikation. Dafi sich in der Verteilung der Materialien dann
doch hier und da Unebenheiten bemerkbar machen, kann nicht weiter befremden.
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vielleicht auch der Wechsel der Bezeichnimg agama und nikaga

mit einem IJbergang von derVier- znr Funfteilung zusammen? Es
laBt sich denken, daB als ein a^ama nur jede jener in sich gleick-

artigen Massen verstanden worden ware, es aber als unstatthaft

erschien, diese Bezeichnung auf den unorganisierten, an den fiinften

Platz gestellten Haufen auszudehnen : wo dann von diesem nikaya,

der kein rechter agama war, auck anf die vorangehenden Samm-
lungen die Bezeichnung n. sich iibertragen hatte. DaB der Pali-

Khuddakanikaya noch langere Zeit hindurch der Aufnahme jiin-

gerer sich ansetzender Materialien offen stand, ist augenscheinlich ^).

Aber es ist andrerseits ausgeschlossen, dafi, wer ihn in der ur-

spriinglichen Gestalt des Fachwerks fttr nicht vorhanden halt,

darum seinen ganzen Inhalt — soweit der nicht etwa damals inner-

halb der andern vier Sammlungen untergebracht war — fiir jung

erklart
;
manches von diesem Inhalt muB dann eben neben den vier

Agamas in gesonderter Stellnng, auBerhalb des groBen Fachwerks,

vorhanden gewesen sein. Es gcniigt, auf das Dhammapada hinzu-

weisen. Was den Suttanipata anlangt, dessen Bestandteile bei den

Chinesen ja zum Teil an andern Stellen untergebracht sind®), so

ist mir nicht sicher, daB er mit Levi*) als eine dem Kanon voran-

gehende, ihn vorbereitende Samralung aufzufassen ist. Er enthalt

— etwa wie Udana oder Itivuttaka — Materialien eines bestimmten

Typus: kiirzere Suttas in Versen oder mit Versen als Hauptbe-

standteil. Wo es denn wohl denkbar ist, daB diese Sammlung
eben ein Element der Anordnung des ganzen Kanon gebildet hat,

bestimmt zur Aufnahme eben der Materialien — oder sagen wir

vorsichtiger, von Materialien — des erwahnten Typus ^).

Was die Zusammensetzung der einzelnen vier Agama anlangt,

so haben seit meiner friiheren Erbrterung dieser Fragen nament-

1) Man bemerke, daB auch die Palitexte, welche die Sammlungen als nikdya

bezeichnen, den gelehrten Monch agatdgama nennen.

2) Vgl. schon ZDMG. Lll, 054 A. 2.

3} Vgl. Anesaki a. a. 0. 9 fif. Die Zerstuckelung des Parayana, dessen Ein-

heit fiir sich spricht, ist fiir die chinesische tberlieferung nicht gerade empfehlend.

4) Les Saintes Ecritures 22.

5) Mit vollstandiger Exaktheit, so daB fiir jedes Stuck nur eine einzige Stelle

denkbar gewesen ware, wurde hier allerdings nicht gearbeitet. Vor ailem kon-

kurrierte mit dem Suttanipata der Sagathavagga des Saipy- Nikaya: eine Anzahl

von Stiicken sind beiden Texleu in der Tat gemeiusam. Ein paar kehren auch

im Majjh. Nik. u. s. w. wieder. Die Details erlaubt Frankes Konkordanz leicht

zu iiberblicken. In solchen Dingen die MaBstabe unbedingter Korrektheit anzu-

legen, ware prinzipiell falsch.
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lich die Mitteilungen Anesakis^), das sckon von Xaajio Gegebene

vervollstandigend, reiches Material gebracht. Freilich, wie das in

der Natur der Sache liegt, stellen sie mehr Fragen, als sie beant-

worten. Wenn wir dank den beiden japaniscben Forscbern wissen,

wie sich die Reihe der Sutratitel beispielsweise ira cbinesischen

Dirgha und Madhyama Agama zur entsprechenden Reihe der Pali-

tradition verhalt, so stehen wir dock der Frage, worauf dieseVer-

schiedenheit beruht, auf welcber Seite das Urspriingliche liegt, im
Ganzen selbstverstandlich so lange hilflos gegeniiber, als wir nicbt

— was sicb nunmehr als wicbtige Aufgabe aufzudrangen scbeint

— die bei den Cbinesen hinzukommenden Sutras daraufhin priifen

konnen
,

ob sie gegenuber dem beiderseits gemeinsamen Bestand

irgend welche innere Verscbiedenbeiten aufweisen — ob sie etwa,

in der fiir das Mabavastu von mir angewandten Terminologie, dem
Stil angehbren ^). Der Hauptsacbe nacb laBt die Untersuchung
Anesakis wenigstens im Dirgha, Madhyama, Samyukta Agama auf

groBe Strecken recht weitgehende TJbereinstimmung des beiderseits

in jeder dieser Sammlungen vorbandenen Sutrabestandes erkennen.

Weniger freilich stimmt die Anordnung. Im Dirgha Ag. scheint

auf einer Seite etwas wie eine groBe Umstellung zweier Halften

vorgenommen zu sein. Denn es ist doch wohl kein Zufall, daB
unter den 30 Nummern des cbinesischen Exemplars die' ersten 19
nur Palinummern von 14 an entsprechen

,
die folgenden 11 nur

Palinummern bis 13®). Ich erinnere daran, daB, wie ich schon
friiher festgestellt babe®), die Tradition der Dbarmaguptas vom
ersten Konzil, indem sie das Brahmajala an die Spitze stellt, auf
die Seite der Paliiiberlieferung tritt®). Fiir den Samyuktagama
hat schon Anesaki (S. 76) die vielfach vorbandene Ubereinstimmung
mit dem Paliexemplar betont®). Wenn nach demselben Forscher
(S. 139 f.) auf dem Gebiet des Ekottara (Anguttara) diese Uber-
einstimmung wesentlich geringer ist, so wird das Gewicht des

cbinesischen Zeugnisses dem siidlichen gegenuber nicbt gerade da-

1) In der schon ofter von mir angefUhrten Abhandlung: The four Buddh.
Agamas in Chinese, Trans. As. Soc. Jap. 1908.

2) Vgl. oben S. 143 ff.

3) S. die Tabelle bei Anesaki 36 f.

4) ZDMG. LII, 653.

5) Allerdings die Sutratitel, die dann bei den Dbarmaguptas folgen, ent-
sprechen so wenig der ceylonesischen wie der cbinesischen Keihenfolge. Ist es
gewiB, daB sie so, wie sie gegeben werden, die Ordnung des Kanons der Dharm.
darstellen ?

6) Vgl. auch denselben, Vhdlgn. des 13. Internal. Or. Kongr. 61.
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durch verstarkt, daB der chinesische Text teilweise „tlie charac-

teristics of the Mahayanist texts® besitzen oder ^between the Pali

books and such texts as the Mahavastu® stehen soli: Hindeutungen,

vermute icb, auf besonders starkes Eindringen meines „Stils

11. Zur Liter atur geschichte der Jatakas.

1. Indem ich mich jetzt einigen Fragen iiber die Entwicklung

der Jatakaliteratur und ihre Stellung im Kanon zuwende'), habe

ich mich zunachsfemit einer Ansicht auseinanderzusetzen, der hier,

trafe sie zu, entscheidende Bedeutung zukame. „Die alte Zahl

dieser Jatakas®, sagt Pischel ^), ,ist 34. Jetzt ist sie bei den siid-

lichen Buddhisten bis auf 547 gestiegen
;
bei den nordlichen ist sie

geringer.® Unterlage dieser Aufstellung ist offenbar das dem
Buddha gegebene Beiwort catustrimsajjntakajna (Kern, Manual of

Ind. Buddhism 66) : eine Bezeichnung, wie Kern bemerkt, von nicht

nachweisbarem Alter ^); ich glaube bestimmt, daB sie in den im

altkanonischen Stil verfaBten literarisehen Schichten nicht vor-

kommt. Man kann nun kaum bezweifeln *), daB die Zahl 34 sich

auf den Geschichtenkreis bezieht, der es speziell mit der Betati-

gung der Kardinaltugenden, der zehn — oder wieviele man nun

zahlte — pUramita seitens des Bodhisattva zu tun hat. Denn die

Aufzahlung der betreffeuden Geschichten in der Jatakaeinleitung^)

enthalt gerade 84 Nummern ®), und von dieser Zahl weicht die Ge-

schichtenzahl (35) des eben den pdramitd gewidmeten Cariyapitaka

nur um eine Einheit ab. So gibt aucb die Jatakamala 34 Erzah-

lungen
;
bei denen aber tritt nahe Verwandtschaft mit der im Cari-

yapitaka vorliegenden Auswahl und vielfache Beziehung auf die

Kardinaltugenden hervor'). Sehr wahrscheinlich nun ist diese

1) Ich verweise hier auch auf meine Untersuchungen NGGW. 1911, 441 ft".

2) Leben und Lehre des Buddha - 58 f.

3) Vgl. dazu auch v. Oldenburg JRAS. 1893, 307.

4) Vgl. schon Kern, Manual 66; Charpentier WZKM. XXIV, 412.

5) I p. 45 ft", ed. Fausboll.

6) Charpentier a. a. 0. 407 reduziert diese Zahl m. E. mit Unrecht auf 33,

indem er das Mabagovindajataka, das zweimal vorkommt, das erstemal tilgt.

Warum soli der Bodhisattva nicht in seiner Existcnz als Mahagovinda zwei pd-

ramitd haben betatigen konnen? Fiir Belassung dieser Nummer an jener ersten

Stelle spricht das Cariya Pi^ka; mit der dort zur Erorterung stehenden ddna-

pdramitd scheint die Mahagovindageschichte auch durch den Jatakakommentar

Nr. 424 in Verbindnng gebracht zu werden.

7) Diese 34 Geschichten erscheinen in gleicher Reihenfolge, nur urn eine an

die Spitze gestellte vermehrt, auch im Bodhisattva Avadana, s. Eajendralala Mitra,

The Sansk. Buddh. Literature of Nepal 49 6".
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Systematisierung der Bodhisattvalaufbahn ein Produkt sekundarer

Spekulation; ich finde keinen Beleg dafnr, daB man sich mit den

10 paramita in friiherer Zeit ais etwa der des gewifi nicht sehr

alten Cariyapitaka beschaftigt hatte^). Bezeichuend ist namentlich

auch, wie mehrere Erzahlungen in dies System gar nicht .auf Grand

des in ibnen eigentlich wesentlichen Vorgangs aufgenommen sind,

im Cariyapitaka wohl gar mit dessen Weglassung erzahlt werden.

Vielmehr ist es irgend ein vorbereitender oder Nebenumstand, an

dem die betreffende paramita zur Erscheinung kommt^). Ich be-

gniige mich damit, fiir diese nicht seltene Erscheinung zwei Bei-

spiele hervorzuheben. Im Bhisajataka (Nr. 488) handelt es sich

darum, wie von den Lotusstengeln, von denen der mit seinen Ge-

schwistern als Asket lebende Bodhisattva sich ernahrt
,

ein Teil

gestohlen ist and sich alle Asketen durch einen Eid vom Verdacht

der Taterschaft reinigen®). Im Cariyapitaka (III, 4) figuriert die

Geschichte als Beispiel der Entschlossenheit im Aufgeben des

Weltlebens; vom ganzen Vorgang mit den Lotusstengeln ist nicht

die Rede. Ahnlich beim Samajataka (Nr. 540). Dies erzahlt, wie

der Asketenknabe Sama von einem jagenden Konig durch einen

PfeilschuB getotet, dann aber von seinen Eltern durch eine sacca-

kiriya wieder erweckt wird. Das Cariyapitaka (III, 13) beriihrt

Tod und Wiederbelebung des Knaben, also den ganzen wesentlichen

Inhalt der Geschichte, mit keinem Wort, sondern spricht nur von
seinem freundlichen Zusammenleben mit den Waldtieren als Beweis
seines mettahala^). Nach all dem scheint mir klar, dafi in den 34

1) Ahnlich schon Khys Davids, Buddhist India 177. Waren nicht im Da-
sakanipata des Ahg. Nik. mit groCer Wahrscheinlichkeit Zeugnisse iiber die 10

par. zu erwarten ? Sie liegen nicht vor. Erwahnt werden die par. im Buddha-
vamsa.

2) Darum kann auch eine Geschichte zwei Stellen dieses Systems fallen
;

s.

S. 183 Anm, 6.

3) Das ist jene Geschichte, von deren in die Brahmapaperiode zuruck-

geheudem Alter, each Geldner, ich NGGW. 1011, 464 A. 2 gesprochen habe. Vgl.

seitdem noch Charpentier ZDMG. LXVI, 44 £F.

4) Charpentier a. a. 0. 398 f. sagt hieriiber: „Da der Wahrheitsakt, durch

welchen Sama wieder ins Leben gerufeu wird, eins der wichtigsten Momente der

Jatakaerzahlung ist, kann man kaum bezweifeln, daU auch dieses Cariya ur-

spriinglich zu den iiber die saccaparami handelnden gehorte und spater von einem

andern Dichter verandert und zur mettaparami gefugt wurde“. Damit, solche Ver-

schiebungen als kaum zweifelhaft hinzustellen, sollte man vorsichtig sein. Ch.

verkennt m. E. prinzipiell den Unterschied zwischen einer Cariyaerzahlung und
einem Jataka im gewOhnlichen Sinn. Seine Vermutung ist auch deshalb wenig
glucklich, weil eine Cariyageschichte von der saccaparami es dem Wesen der
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(36) Jatakas nicht das alteste Stadium dieser Literature), sender

n

im Gegenteil eine spatere, von sekundaren buddkologisch-systema-

tisierenden Gesichtspunkten geleitete Auswahl aus dem alten Be-

stande
,
mit haufiger Zurechtriickung desselben

,
geseben werden

muB ).

Schon prinzipiell iibrigens balte ich es fiir bedenklicb, in der

Frage nach der Vorgeschicbte der Jatakasamralung einem einzelnen

solchen Wort von recbt zweifelhafter literargescbicbtlicber Dignitat

wie jenem catustrimsajjatakajfia eine Rolle fiir die Untersucbung

beizulegen, die in Wabrbeit allein den in einiger Breite vorliegenden

konkreten Resten alterer — innerbalb des uns Erreicbbaren aitester

— Jatakaproduktion zuerkannt werden kann. Tiber diese Reste

muB jetzt gesprochen, oder es mttssen zu ihrer inhaltvollen Be-

sprechung durcb Rhys Davids, Buddhist India 189 if., einige Zu-

satze gemacht werden.

3. DaB die buddhistische Phantasie schon friih gewohnt war,

vergangene Weltalter in ihren Bereich zu ziehen, war eine Konse-

quenz der ganzen Grundanschauungen des Buddbismus und des

alten Indien uberhaupt. Man erinnere sich an die Vorstellungen

von den Buddhas der friiheren Weltperioden. Auf solche Ver-

gangenheit beziigliche Erzahlungen nun treten nicht selten inmitten

der groBen Sutta- und Vinayatexte auf. Sie pflegen dort durcb

die Worte hhrdapuhham bJtikkJiave eingefiihrt zu werden. Dock ist

dieser Ausdruck kein Beweis, daB jedesmal von so ferner Vorzeit

die Rede ist; mehrfach findet er sich bei Erzahlungen, die sich

ausdriicklich als der eignen Zeit des Buddha angehbrig geben
;

so

Vinaya III, p. 147. 148 [§ 4. 5]. Zuweilen sind in die Prosa der

Mr<fapi(i&a»a-Geschichten dem bekannten Akhyanagebrauch ent-

sprechend Verse eingelegt; meistens sind sie es nicht. Hier und
da wil’d eine Gestalt der Geschichte mit Buddha oder Personen

seiner Unigebung identifiziert
;

haufiger geschieht das nicht. Bei-

spiele fiir das Alles werden im Folgenden begegnen; ich verweise

Sache nacb mit der sncca-Kraft desBodhisattva zu tun baben muB. Die

Wiederbelebung des Knaben aber erfolgt durcb das sacca seiner El tern.

1) An sich lag ja auch in der Idee eines Jataka absolut nicht, daB der Bo-

dhisattva darin als einer speziellen Tugend sich befleiBigend auftrelen muBte.

2) So gelangt auch Charpentier a. a. 0. 413 zu dem Ergebnis, daB schon

das Ur-Cariyapi^ka die Jatakasammlung voraussetzt. Doch mOchte ich nicht mit

demselben Forscher (414) so weit gehen, zu glauben, daB das uns vorliegende

Cariyap. „erst verfaBt worden ist, als die Jatakasammlung mit allem dem ausge-

stattet worden war, was uns jetzt in ihr vorliegt“. Ch.s Argumentation scheint

mir das nicht zu erweisen.



186 Hermann Oldenberg,

auch auf die Liste von Rhys Davids a. a. 0. 195^). Man kann

nun diesen Sachverhalt dahin deuten, daB in der Entstehungszeit

der groBen Pitakatexte die verschiedenen Moglichkeiten fiir die

Gestalt der Geschichten aus ferner und naher Vergangenheit noch

ungesondert neben einander lagen und erst spater die Differen-

zierung eintrat, die dem Jataka als eignem, bestimmt ausgepragtem

Typus das Dasein gab. Einige Anzeicben seheinen mir doch auf

eine andre Auffassung zu deuten, die ich fiir wahrscheinlich, wenn

auch nicbt fiir vollkommen sicber erweisbar halte. Ich kniipfe,

was dariiber zu sagen ist, an die eben schon angefiibrte Stelle des

Vinaya an.

Zur Regel Samghadisesa 6, die sich gegen das UbermaB in

gewissen Anforderungen an die Wohltatigkeit der Laien richtet,

werden im Suttavibhaiiga (Vin. Pit. Ill, p. 145 ff.) drei Geschichten

erzahlt, jede mit hJmtapKhham bkiJckhave anfangend : die erste von

zwei Briidern und dem Schlangenkonig Manikantha, die zweite vom
bhikkJm und der Vogelherde, die dritte — nur ein Fragment —
von Ratthapala und seinem Vater. Die beiden letzten spielen, wie

schon bemerkt, in Buddhas eigner Zeit. Die erste gehort dem
zeitlosen Reich der Fabelvergangenheit an. Sie kehrt in der Ja-

takasammlung (Nr. 253) wieder: natiirlich von den dreien sie allein,

da in beiden andern ja keine vergangene Geburt in Frage kommt.

Soil man nun, wie das dreimalige bhutapubbam hhikkhave in der

Tat nab legen kann, annehmen, daB fiir die alte Zeit die drei Ge-

schichten als gleichartig neben einander standen? Mir erweckt

Zweifel hieran die Beobachtung, daB zwischen den beiden ersten

eine auffallende gegenseitige Parallelitat besteht. Beidemal ein

Mensch, der durch das Allznnahkommen eines Tieres oder einer

Tierschar belastigt wird. Beidemal klagt er sein Leid einem Klii-

geren. Beidemal fragt ihn der : icchasi pana tvam . . tassa nagassa
{sakunasamghassa) anagamanam. Auf die bejahende Antwort gibt

der Kluge beidemal den Rat, das Tier (die Tiere) urn eine Gabe
zu bitten. Beidemal verdrieBt sich dariiber das Tier (die Tier-

schar) und infolge dessen pakkdmi, tadci pakkanto 'va ahosi, na puna
paccaganchi. Indessen walten zwischen beiden Geschichten zwei
bemerkenswerte Unterschiede ob. Die erste hat Verse — eben die

auch im entsprechenden Jataka begegnenden —
,

die zweite nicht,

Und sodann: die erste spielt in fabelhafter Vergangenheit, die

^
1) Doch beachte man, daB diese Liste nur solche Stellen der Suttas oder

des Vinaya umfaBt, die zu vorliegenden Jatakas in Beziehung stehen. Das in

den obigen Satzen Gesagte nimmt auf diese Beschrankung keine Riicksicht.
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zweite in Buddhas Gegenwart, zwischen ihm selbst und einem

bhiJcJchu. Das Alles scheint mir der Vermutung Wahrscheinlich-

keit zu geben, daB die beiden Geschichten eben in der durch die

groBe Jatakasammlung durchgehenden
,

gerade jenen doppelten

IJnterschied bedingenden Weise zusammengehoren. Die Geschichte

von Buddha und dem bhiJcJchu wird die Rahmenerzahlung sein, wie

das Jataka zahllose genau ebenso beschaffene Rahmenerzahlungen

enthalt. Sie hat dementsprechend, wie jene Erzahlungen des Ja-

taka, keine Verse. Dann wird das Jataka — die Manikanthage-

schichte — mit seinen Versen gefolgt sein. Zum SchluB kam dann

oflFenbar die Identifizierung : Buddha war der kluge Raterteiler in

der Manikanthageschichte, der bJdkkhu der Empfanger des Rats.

DaB dies Verhaltnis der beiden Erzahlungen im Vinaya auBerlich

verwischt ist, erklart sich aus der Herubernahme in den veran-

derten Zusammenhang
;
da das Alles zusammen in die Vinayadar-

stellung eingeschachtelt wurde, mochte es unerwiinscht scheinen

und war es bier obendrein zwecklos, die eine Geschichte wieder in

die andre einzuschachteln : statt dessen warden also die beiden

unabbangig neben einander gestellt, voran die ausfiihrlichere
;

die

Identifizierung blieb fort. Ahnlich liegt ja auch in der dritten

jener Geschichten, der von Ratthapala, deutlichermaBen nur ein

dem Zusammenhang entsprechend ausgeschnittenes Fragment einer

an sich viel umfangreicheren Erzahlung vor *).

Ist das bier Vermutete richtig — und seine Wahrscheinlich-

keit drangt sich wohl auf —
,
so liegt darin das wichtige Ergebnis,

daB in der Entstehungszeit des Suttavibhaiiga das Jataka nicht

nur mit Versen, sondern auch mit zugehoriger Parallelerzahlung

aus Buddhas eigner Zeit und offenbar mit Identifikation der Per-

sonen schon existiert hat: allem Anschein nach als ein fest aus-

gepragter Typus, dem literarischen BewuBtsein als solcher gelaufig

1) Das 82. Sutta des Majjhimanikaya (vgl. Tberag. 769 ff, Avadanas. 90,

oben S. 168 Anm. 2) gibt unverkenubar die Situation, in welche die im Vinaya

zitierten Wechselredenverse hineingehoren , aber auffallenderweise nicht diese

selbst. Gab es eine andre Gestalt des Sutta, in der die Verse vorkamen? Hangt

ihr Nichtvorkommen an jenem Ort damit zusammen, daB sie anderwarts (Jat. 403,

vgl. Mabavastu III, 418 f., Franke WZKM. XXIV, 273) in die Geschichte von

einem Atthisena hineingesetzt sind, die der Jat. Kommentar aus demselben AnlaB

erzahlt werden laBt, mit dem im Vinaya die Ratthapalageschichte verknupft ist?

Woher aber diese merkwiirdige Dublette Ratthapala-Atthisena? Verhielt sich

das Atthisenajataka zur Ratthapalageschichte vielleicht urspriinglich wie nach der

oben vorgetragenen Vermutung das Mapikapthajataka zur Geschichte vom Monch

und dem Vogelschwarm?

2) Zur Frage, ob das Jataka dieser alien Zeit notwendig Verse enthielt,

Kgl, Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 14
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Mehrere Umstande scteinen mir mit dieser Annahme in gutem

Einklang zu stehen.

So zunachst, daB in der stehenden Aufzahlung der neun Typen

von Buddhas Verkiindigung {suttam geyyam etc.), die sich. bekannt-

lich schon in alten Texten findet
,

auch jatalcam erscheint : worin

doch, der Bedeutung des Worts entsprechend, die Aufstellung eines

Typus von Erzahlungen liegt, fur den Identitat der Personen in

verschiedenen Stadien der Seelenwanderung charakteristisch ist.

Sodann mache ich auf einige Falle aufmerksam — ich kenne

zwei, Vinaya Pitaka IV p. 5f. 203; vgl. meine Bemerkung dort

p. 354 —
,

in denen die Geschichte, jatakaartig Verse enthaltend

und so denn auch spater im grofien Jatakakorpus (Nr. 28. 309) er-

scheinend
,
im Vinaya ohne Identifizierung der Person erzahlt

wird; so aber, daB diese Identifizierung hinterher doch in eigen-

tiimlich indirekter Weise zum Ausdruck kommt. Buddha sagt

nicht geradeaus : der lalihadda, der cltapuha war ich. Aber er sagt

von dem Verhalten, das der ialibadda, der chapaka miBbilligt:

schon damals war mir das unangenehm. Womit sich die Ge-

schichte, die im alten Text sonst nieht als Jataka charakterisiert

ist, schliefilich doch als solches — als von dem orientierten Horer

offenbar ohne weiteres so verstanden — herausstellt und die Mog-

lichkeit sehr nah gelegt wird, daB auch andre Geschichten, bei

denen jener indirekte Hinweis zufallig fehlt, gleichfalls schon fur

die Alten Jatakas waren : man denke etwa an die Geschichte vom
Rebhuhn, Affen und Elefanten Cullavagga VI, 6, 8 = Jat. 37.

ScblieBlich sei in diesem Zusammenhang noch darauf hinge-

wiesen, daB, wahrend die 6/utto/)M2>&aw-Geschichten in der Mehrzahl

der Ealle — irre ich nicht, in der recht groBen Mehrzahl — keine

Verse enthalten, doch gerade bei denen, fur welche Auffassung als

Jatakas besonders entschieden in Frage kommt, in der Regel Verse

auftreten*). So bei den verschiedenen vorher bcsprochenen, denen

ich etwa noch die von Dighavu (Mahavagga X, 2 = Jat. 371;

vgl. auch 428) anreihe: denn die Verse, die der Mahavagga erst

babe ich mich schon NGGW. 1911, 444 A, 3 geauSert. Ich gelange hier zu einer

etwas bestimmteren Fassung der schon dort (am SchluB) angedeuteten Annahme.

1) Rhys Davids a. a. 0. 195 ist andrer Ansicht. Aber er (205 f.) rechnet

eine Erzahlung offenbar als keine Verse enthaltend, wenn die Verse sich nur in

der Umrahmung finden („abhisambuddhagatha‘^) oder etwa „are put, like a chorus,

into the mouth of a fairy (a devoid) who has really nothing else to do with the

story. “ Ich denke, daB der eine oder andre Weg die in Versform ausgedruckte

Moral der Geschichte anzubringen, eine alte und durchaus vollberechtigte Weise
des prosaisch-poetischen Erzahlens bildet.
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etwas spater (X, 3) folgen laBt — oder wenigstens einige von

ihnen^) — sehen in Wahrheit ganz wie zn der Geschichte selbst

gehorig aus^). —
Nun aber finden sich neben den, wie ich danach glanbe, schon

in der Zeit der alten Pitakatexte als fester Typus vorhanden ge-

wesenen Jatakas andre mit ihnen leicht zu verwechselnde Erzab-

lungen. In den Suttas von Ghatikara und Jotipala (Majjh. N. 81)

nnd von Makhadeva (das. 83) erzahlt Buddha, daB er einst als der

und der wiedergeboren war und die und die Erlebnisse gehabt

hat ®). Mindestens vom ersten dieser Suttas glaube ich entschieden,

dafi es mit einem Jataka nichts zu tun hat. Die Ortlichkeit, an

der Buddha sich befindet, erinnert ihn an Vergangenes, und das

wird erzahlt. Weder kommt ein Vers vor, noch ist Parallelitat

mit Vorgangen aus Buddhas Gegenwart da. Auch ist die Erzah-

lung vielmehr der Verherrlichung des Ghatikara und seiner frommen

Intimitat mit dem Buddha jenes Weltalters gewidmet, als der Joti-

palas, des Bodhisatta^). So ist es meines Erachtens vollkommen

in der Ordnung, dafi das Jatakakorpus die Geschichte nicht auf-

genommen bzw. sie etwa mit einem Vers ausgestattet hat®).

Zweifeln kann man beim Sutta von Makhadeva (ohne Vers; der

Vers des entsprechenden Jat. 9 kann spater hinzugekommen sein)

;

ebenso bei dem von Mahasudassana (Digha N. 17, vgl. Jat. 95)

und von Baka-brahma (Sarny. N. I p. 142 ff., vgl. Jat. 405). Uberall

kommen da in der Tat vergangene Existenzen des Buddha vor

;

trotzdem scheint mir der Jatakacharakter nicht so bestimmt aus-

gepragt, dafi nicht Zweifel bliebe. Im letzten dieser Falle ist

1) Nicht die beiden ersten, die sich nur auf die Angelegenbeiten des samgha

beziehen. Um diese und die Schlufiverse anfiigen zu kunnen, scbeiut man die

Versreibe von der Erzablung getrennt zu haben. Der siebente Vers umscbreibt

deutlicb das in der Prosa von Kap. 2, 20 (p. 349 Z. 5 flF.) Gesagte. Die Verse

3. 4. 5 treten in der Jatakafassung auf. Die im Jat.-Komm. ausgesprocbene Iden-

tifikation des Dlgbavu mit dem Bodbisatta siebt ganz danacb aus, als ware sie

schon urspriinglich vorhanden gewesen.

2) Eine im alten Text verslose Erzablung dagegen, die man fur ein Jataka

halten mochte (vgl. Jat. 168), ist die Saipy. Nik. I p. 146 f. (vras Peer als Vers

druckt, ist, vt'ie Rhys Davids mit Recht bemerkt, Prosa). Hat sie im Saijiy. Nik.

ihre Verse verloren? Natiirlich, daC gelegentlich solche Zweifel bleiben.

3) Neumann will zwar in diesen beiden Suttas die auf die Identifikation be-

ziiglichen Worte als „kommentarielle Jdtafc<im-InterpoIation“ tilgen. Das heiBt

die Denkweise des Altertums nach subjektivem Gefallen ummodeln — Spiel, nicht

Forschung. Zu Ghatikara bz. Jotipala vgl. Saipy- Nik. I, p. 35 f. 60.

4) Das wiirde freilich nicht entscheiden; auch in vielen Jatakas ist ja der

Bodbisatta Nebenperson oder Staffage.

5) Vgl. dazu Rhys Davids a. a. 0. 196 A. 1.

14 *
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wohl von metr als bloBem Zweifel zu sprechen. Hauptsache ist

durchaus das dogmatische Gesprach zwischen Buddha und einem

irrglaubigen Brabmagott; in den Versen, in denen Buddha jenen

belehrt, gedenkt er nur beilaufig einer vergangenen Existenz des

Gottes und seiner selbst ^). Gegenwartsgeschichte und Bezugnahme

auf Vergangenes verlauft in diesem Sutta in einander; es ist be-

zeichnend, daB auch bei dem darauf gebauten Jataka die sonst in

der Jatakasammlung herrschende Sonderung der Gegenwarts- und

der Vergangenheitsbegebenheit fehlt — man batte eben etwas, das

im Grunde kein Jataka war, in seiner alten Eassung heriiberge-

nommen.

Weiter scheinen mir nicht leicht in den urspriinglichen Jataka-

bestand einzubeziehen die nicht seltenen Falle, in denen eine Er-

zahlung von friiheren Vorgangen in der Tat das Wesen eines

Gleichnisses hat : so wenn im Payasisuttanta (Digha Nik. II, 342 f.

348 f.) von der unvorsichtigen und von der vorsichtigen Karavane,

dann von den zwei Wurfelspielern erzahlt wird
;
wenn im Kaka-

cupamasutta des Majjh. Nik. (I, 125 f.) Buddha aus der Vergangen-

heit erzahlt hhutapuhhaiti hh'ikkhave imissa yeva Savatihiya Vedehika

nama yaliapatam ahosi und dann mit dem Verhalten dieser Frau

das mancher Monche vergleicht — evam eva kko bhikkhave idhekacco

bhikkhu etc.
;
Ahnliches ist recht haufig. Sondern wir das Alles

ab, vollends dann solche Erzahlungen wie die haufigen mit bhuta-

pubbam eingeleiteten Geschichten von den Kampfen der Gotter und
Asuras, und viel Sonstiges mehr, so bleibt in den groBen Pitaka-

texten schlieBlich ein zwar kleiner aber teils sicherer teils an-

nahernd sicherer Bestand von Jatakas iibrig, neben denen es zwei-

fellos damals andre uns nicht erhaltene gegeben hat ^). Es verhalt

sich hier mit den Jatakas und den andern Erzahlungen wohl un-

gefahr wie in der Zeit der vedischen Prosatexte mit den Akhyanas.
Wo die Brahmanas erzahlen, tun sie es bald in Prosa, bald in

Prosa mit eingelegten Versen. Aber wir haben Grund, schon ihrem

Zeitalter das Vorhandensein eines festen Akhyanatypus von Prosa

und Versen zuzuschreiben ®). Gem ahnlich erzahlen die prosaischen

Pitakatexte meist in Prosa, dann auch in Prosa mit Versen. Aber
allem Anschein nach ist schon ihrer Zeit das Dasein eines festen

Jatakatypus zuzuschreiben, fur den das Erscheinen eines oder

1) Doch laBt diese Erwahnung schlieBen, daB man schon damals eine eigne

auf jene Existenz bezugliclie Geschichte, vermutlich ein Jataka, besessen haben

wird. Das ware dann offenbar Jat. 346.

2) Uber ein solches vgl. Anm. 1.

3) Vgl. NGGW. 1911, 461 ff.
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mehrerer Verse neben der Prosa wesentlich war. Solcbe Jatakas

dienten offenbar damals wie spater iiberwiegend dem Zweck aa-

schaulicher, in unterhaltende Form gekleideter moraliscber Beleh-

rung und Ermahnung. Die Weise, wie sie irgend ein etwa tadelns-

wertes Verhalten ahnlichem Verhalten desselben Wesens in ver-

gangener Existenz gegeniiberstellten, war ganz die spater gelaufige

:

man sehe die Greschichte von der Nonne Thullananda und dem Er-

lebnis, das sie dereinst als Brahmanenfran mit der goldnen Grans

hatte, Bhikkhunivibhanga Pac. 1 (Vin. Pit. IV p. 258 f.). Auch

die Ankniipfung vermittelst der spater so gelaufigen Frage : das

Geschick des nod des Menschen — wovon ist es der vipaJca? reicbt

in die alte Zeit zuriick*). Mit groBer TV ahrscheinlichkeit kann

man dieser Zeit auch schon die Neigung zuschreiben, durch Jatakas

die glorreicbe Laufbabn des der Buddhascbaft Entgegengehenden

zu verherrlichen. Doch daB solehen Cariya-Erzahlungen ein be-

sonderer Altersvorrang einzuraumen ware (vgl. oben S. 183 f.),

hat sich auch in diesem Kreise von Untersuchungen nirgends her-

ausgestellt.

3. Auf die hier betrachteten Anfange der Jatakaliteratur

folgt weiter das Stadium, das durch die groBe Jatakasammlung

reprasentiert wird, sofern man diese in ihrer kanonischen Gestalt

versteht, d. h. als Korpus der Verse, mit Nichtaufnahme der nach

der Natur der Sache doch vorausgesetzten umgebenden Prosa*).

DaB eine Reihe von Bestandteilen jener Sammlung in die Zeit

der fundamentalen Pitakatexte zuriickreicht
,

liegt in den obigen

Ausfiihrungen. Vielfach aber konnen wir andrerseits Indizien jun-

geren Charakters im Vergleich mit diesen aufweisen. Diese In-

dizien auf grammatiscbera
,

metrischem, stilistischem Gebiet zu

sammeln, muB der Zukunft iiberlassen bleiben; voraussichtlich

werden sich recht deutlich ausgepragte Resultate finden. Fiir jetzt

weise ich zunachst auf die Beobachtung bin, daB eine Reihe von

Textstiicken, die in den groBen Haupttexten, und offenbar ihrer

ursprunglichen Natur nach, keine Jatakas sind, sich im J.korpus

zu solehen entwickelt haben. So wird im Vinaya (II p. 109 f.)

1) Dieser Geschichtentypus liegt allerdings Iiberwiegend wohl auSerhalb des

Jataka im strengen Sinn, in dem der Bodbisatta vorkommen muB. In der Lite-

ratur der groBen Pitakatexte finden sich solcbe ganz die sp^tere Form zeigende

Geschichten in Saipy- Nik. I, 92; Udana 60.

2) Gegenuber den Bestreitnngen, welche die Auffassung der Sammlung dieser

Verse, ohne Prosa, als des kanonischen Korpus der Jatakas neuerdings gefunden

hat, verweise ich auf meine Untersuchung NGGW. 1911, 441 ff., durch die ich

Keith (JRAS. 1912, 429 fi.) nicht uberzeugt zu haben bedaure.
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eine Anordnung gegeben, mit was fiir Formeln man die paritta

vollzieben soil, um nicbt von Scblangen gebissen zu werden; Vor-

gange vergangener Zeiten kommen in diesem Zusammenbang nicbt

in Frage. Im Jataka (203) sind die -dabei verwandten Verse —
entsprecbend der ofFenbar ricbtigen Auffassung des Kommentars
— zum Mittelpunkt einer Erzahlung dariiber geworden, wie sich

alte Asketen nach Anweisung des Bodbisatta vor Scblangengefahr

gescbiitzt baben. Im Vinaya (II, p. 183 f.; s. aucb Udana II, 10)

wird erzahlt, wie der Monch Bbaddiya, der einstige Sakyakonig,

seinen Asketenstand verglichen mit seiner friiheren weltlichen

Wiirde als begliickend empfand und in den Ausruf anszubrechen

pflegte aho suJcham, oho siikham. Im Jataka (10) hat sich um einen

Vers vom sukham des Konigs, der aus alien weltlichen Interessen

ausgeschieden ist, eine (vom Kommentator gegebene) Erzahlung

aufgebaut, welche die Situation des Bbaddiya auf einen zum As-

keten gewordenen Konig derVorzeit iibertragt. Im Payasisuttanta

des Digha Nikaya (vol. H p. 342 f. 348 f.) werden, wie schon er-

wahnt (S. 190), Gleichnisse von Karavanen, von Wiirfelspielern

gegeben. In der Jatakasammlung sind daraus zwei Jatakas (1. 91)

erwachsen
,
indem man auch der ersten

,
im Digb. Nik. verslosen

Geschicbte einen Vers gab, um sie dem Jatakatypus anzupassen ^).

Auch die Geschichten von Mahasudassana, BakabrahmS, vielleicbt

Makhadeva (s. oben S. 189) gehoren, wie es scheint, ihrem ursprung-

lichen Wesen nach nicht unter die Jatakas.

Weiter aber scheint mir das jiingere Niveau, auf dem sich die

Jatakasammlung den groBen Pitakatexten gegeniiber befindet, im
Aussehen der Beziehung vieler Jatakas zu den von jenen Texten
gelieferten Ankniipfungspunkten fur die Erzahlung der betreffenden

Geschichten erkennbar zu werden^). Wie schon die alte Zeit hier

und da Jatakas mit bestimmten Punkten etwa der Vinayaordnung
verkniipfte, haben wir gesehen. In vollkommen anderm MaBstab
aber fiigt das Jatakakorpus an verschiedenste Stellen des Vinaya,

1) Beim ersten dieser Jatakas gehdrt allerdings die Karavanengeschichte

nur dem Kommentar des Jat. an; der Textrers verburgt nicht, daB sie mit Recht
bierhergestellt ist. Im zweiten Fall geht das Gleichnis des Digh. Nik. in einen

Vers aus, der sich auch im Jat. findet und keineu Zweifel laBt, daB die JEtaka-
erzahlung — wie auch der Komm. sie in der Tat gibt — in der Bahn jenes

Gleichnisses verlaufend gedacht werden muB.

2) Allerdings beruht nnser Wissen von diesen Ankniipfungspunkten nur auf

dem Jat.-Kommentar, nicht den kanonischen Versen selbst. Das Gesamtbild, das

jener gibt, werden wir doch fiir vertrauenswert halten, wenn auch wohl nicht jede

Einzelheit.
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der Suttas, des Dhammapada etc. diese Erzahlungen an. Zum
Sutta von der Bekehrung des Raubers Angulimala (Majjh. Nik.

86) wird jetzt erzahlt, wie der Bodhisatta schon in einer friiheren

Existenz die damalige Inkarnation des Angulimala von seinen un-

menschlichen Grewohnheiten abgebracbt hat (Jat. 537). Zum Vers

Dhp. 162 (s. den Komm. dort), der den appassuto puriso tadelt

und den man auf den konfusen Thera Laind ay i bezieht, wird er-

zahlt (Jat. 211), welche Konfusion eben derselbe schon in einer

friiheren Existenz angerichtet hat. Zur Vinayaerzahlung von

Rahulas grofier Strenge in der Befolgung der Monchsregel (Pa-

cittiya 6, 2) wird die Geschichte gefiigt, wie Rahula in einem frii-

heren Weltalter als Gazelle die Klugheitsvorschriften der Gazellen

auf das genaueste zu beachten beflissen war (Jat. 16). Zur Regel

Samghadisesa 6 gab schon der Vinaya (vol. Ill, 145 ff.) — neben

Erzahlungen
,

die als Jatakas nicht verwertbar waren
,

s. oben

S. 186 — die Manikanthageschichte; jetzt nimmt man die nicht

nur auf (Jat. 263), sondern fiigt noeh zwei andre Jatakas (323. 403)

dazu. Zu dem im Vinaya (Cullav. VII, 4, 3) erscheinenden Bericht

dariiber, wie Sariputta die Anhanger des Devadatta ihm abspenstig

gemacht hat und mit ihnen zu Buddha gezogen ist, wird erzahlt,

wie in einer friiheren Existenz die weise Gazelle — spater als

Sariputta inkarniert — von der Herde ihrer Begleiter umgeben

einherkam, wahrend die torichte Gazelle — spater Devadatta —
ihre Herde verlor (Jat. 11). Und ahnlich in sebr langen Reihen

von Fallen. Besonders der Vinaya war ergiebig darin, Ankniip-

fungspunkte fiir Jatakas zu liefern : begreiflich
,

denn eben hier

war ja fortwahrend von Personen der Umgebung Buddhas die

Rede, die durch Torheit, Begehrlichkeit und Schwiichen aller Art

sich verfehlt haben. Vorziiglich beliebt fiir den AnschluB von Ja-

takas waren die mit Devadatta in Verbindung stehenden Erleb-

nisse, dann auch das mahanelhhammam des Buddha, u. a. m. : all

das spiegelt sich in Mengen von parallelen Vorkommnissen ver-

gangener Zeiten wieder. Dazu dann viele Geschichten, die offen-

bar an keinen schon vorhandenen Ankniipfungspunkt angeschlossen

sind, sondern fiir die ein solcher Punkt, oft in recht unbestimmter

und leerer Ausdrucksweise, geschaffen wurde, um eben dem Schema

entsprechend die gewohnte Ankniipfung zu hahen — „dies erzahlte

der Meister mit Beziehung auf einen ungehorsamen Monch“, „dies

erzahlte der Meister mit Beziehung auf die Verlockung (eines

Monchs) durch seine friihere Gattin“ : wo deutlichermaBen nicht die

Geschichte erzahlt wurde, well man irgend einen Vorfall illustrieren

wollte, sondern man die Geschichte zu erzahlen wiinschte und
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darum einen durch sie zu illustrierenden Vorfall angab, ihn oft,

wie in diesen Beispielen, kanm aucb nur im knappsten Umrifi an-

deutete.

Ich bemerkte schon, dafi mir in den beschriebenen Verbalt-

nissen der jiingere Charakter dieser Geschichtenliteratur den grund-

legenden Pitakatexten gegeniiber sich deutlichst kundzugeben

scheint^). Das Natiirlicbe war dock, beispielsweise von Sariputta

und den Devadattajungern so zu berichten, wie im Cullavagga be-

ricbtet wird, ohne bei diesem in der Wirklicbkeit des Gemeinde-

lebens spielenden und fur sie so bedeutsamen Vorgang als Deko-

rationsstiick die Geschichte von Gazellen der Vorzeit aufzubauen.

Das Natiirlicbe war, die Bekehrung des Raubers zu erzahlen, wie

eben der Majjh. Nikaya sie erzahlt, ohne sich bei dieser Gelegen-

heit mit dem menschenfressenden Kbnige eines vergangenen Welt-

alters zu beschaftigen. Das Natiirlicbe war, dieVerbote des Pati-

mokkha vorzutragen und zu erlautern, wie sie im Suttavibhahga

vorgetragen und erlautert werden, ohne bei dieser Gelegenheit die

Personlichkeiten, die diesen Verboten gehorsam oder ungehorsam

gewesen sind, durch die Schicksale ihrer fi’iiheren Existenzen zu

begleiten. Die groBen Pitakatexte bebandeln diese Dinge eben wie

es durchaus natiirlich ist — man kann sagen, wie es allein natiir-

lich ist —
,
da6 Monche, innerhalb der machtigen Interessenspharen

ihres Glaubens und ihrer Lebensregel, innerhalb der personlichen

XJmgebungen ihres geistlichen Kreises sich bewegend, sie zunachst

behandelt haben. Begreiflich, dafi im Lauf der Zeit sich dann

Verzierungen ansetzten, aber durchaus wahrscheinlich
,

daB man
zunachst mit der Feststellung der Sache selbst, nicht mit dem An-
haufen solcher Verzierungen angefangen hat. Und wenn das, was
sich so als das Natiirlicbe erwarten laBt, und das, was als tat-

sachlicher Bestand in den groBen Pitakatexten vorliegt, zusammen-
triift, wird uns das nicht Vertrauen zur Richtigkeit unsrer Erwa-
gungen einflofien? Geht aber doch schlieBlich — damit ich mich

ganz genau ausdriicke — das konstruierte Schema und die vor-

liegende Wirklicbkeit um ein Geringes auseinander — ich will

sagen: fehlt die Ausschmuckung mit Jatakas den alten Texten

doch nicht vollstandig, sondern tritt sie in beschriinktem MaBe
schon dort auf —

,
werden wir darin einen Fehler unsrer Kon-

struktion sehen? Nicht vielmehr eben nur das natiirlicbe Ver-

1) Man verstehe dies nicht von den Geschichten an sich, von denen ja

eine Anzahl durch die folkloristischen Zusammenhange, in die sie sich fiigen, als

uralt erwiesen wird. Sondern es handelt sich um die Geschichten, sofern sie

Bestandteile buddhistischer heiliger Tradition sind.
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haltnis zwisehen der komplizierten Wirklichkeit und dera verein-

fachenden Schema, das fiir jene dock immer nur den annakernden

Ausdruck zu geken imstande ist? —
Ick kann nur glauben

,
da6 ein Korpus der Jatakas

,
wie es

der Palikanon kat, kein Sonderkesitz dieaer einen Sckuie gewesen

ist, sondern altes kuddkistisckes Gemeingut. Wie katte dieser

Reicktum an Erzaklungsmaterialien anders aufbewakrt werden

konnen? Lesen wir die Jatakatitel der Barhutinsckriften ,
unter

ihnen den vielbesprockenen Verseingang yam bramano avayesi jata-

Jcam, wird es dock naturlick sckeinen, darin Nummern einer

Sammlung zu erkennen, die, wie das kanoniscke Palijatakabuck,

von jedem Jataka der Reike nack die Verse umfaBte. Eine Ja-

takasammlung der Dbarmaguptasckule ist als Bestandteil von deren

Khuddakanikaya ausdrucklick bezeugt (Anesaki, The four Buddh.

r gamas in Chinese 8; vgl. auck Beal, Vhdl. des V. Intern. Or.

Congr., Ostasiat. Sektion 28). Und ebenso ausdriicklich wirft der

Dipavamsa (5, 37) den Mahasamgltikas vor
,
daB sie der eckten

Tradition gegeniiber neben andern Texten ehadesani . , . jataliam

verworfen und durch Andres ersetzt kaben: was auf das Vorhanden-

sein eines mit dem Paliexemplar wenigstens teilweise iibereinstim-

menden Jatakabuchs dieser Sckuie scklieBen laBt^). Wie ja aber

sckon in den groBen Sutrasammlungen der Bestand der versckie-

denen Schulen vielfack weit auseinandergekt
,

wird das, im Ein-

klang mit jenem Zeugnis des Dipavamsa, vom minder alteinge-

wurzelten, leichter aufgebauten Jatakakorpus in nock hokerem

MaBe gegolten kaben. Vergleichen wir mit dem Palijataka die

Bestande, die wir im Mahavastu antretfen oder auf welche die Re-

liefs von Barhut fiihren
,

tritt diese Variabilitat deutlich genug

kervor.

4. Wenn die jetzt nock feme Zeit kommt, wo es moglick

wird, eine Geschichte der Jatakaliteratur zu sckreiben, wird die

Aufgabe auf der einen Seite ofFenbar die sein, uber das soeben be-

sprochene Stadium, das der groBen Palisammlung, hinaus das in-

1) Gehort hierher auch die von Hodgson erwahnte, allerdings bisher nicht

zumVorschein gekommene ndrdliche Jatakamala mit 565 Jatakas? Vgl. Hodgson,

Essays on the languages etc. of Nepal and Tibet 17 f., v. Oldenburg JRAS. 1893,

304. Ist dies Werk, wie die Zahl 565 glauben lassen kann, etwa gar ein nord-

liches Parallelexemplar zum Palijataka mit seinen 547 Nummern? Wenn nach

Pischel (vgl. oben S. 183) die nordlichen Buddhisten weniger Jatakas als die

Ceylonesen gehabt baben sollen, sehe ich nicbt, wie wir das wissen konnen. Wer

die Massen der Jatakas in den uns zuganglichen Teilen der nordlichen Literaturen

bedenkt, wird zweifeln.
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haltliche Anderswerden der Erzablungen ahnlich zu begleiten, wie

es schon jetzt fiir das Saddantajataka Foucher*) in vorbildlicher

Weise bat tun konnen. Auf der andern Seite wird die Entwick-

lung der Form Betracbtung verlangen. Von den Belegen, die von

der hieratiscben Jatakaprosa der alten Pitakatexte zur zwanglos

modernen der Atthavannana fiibren®), zweigen andre in der Rich-

tung auf kunstmaBig rhetorische Durcbbildung der Prosa ab. So

in dem so eigentiimlich von anderswoher — wohl aus einer ganzen

Sammlung gleicb stilisierter Erzablungen — in das Palijatakabuch

versprengten Kunalajataka*). So — vermutlich spater — in den

bier einscblagenden Partien von Asvagbosas Sutralainkara und in

der Jatakamala. Andre Wege wiederum fiibren zur Beseitigung

der Prosa, zur alleinigen Durcbfiibrung der poetiscben Form, wie

sie in verbaltnismafiig alter Zeit scbon in einigen Jatakas der

groBen Sammlung durebblickt und im Cariyapitaka, dann in den

Jatakas in Versform, die sich mehrfach im Mahavastu finden, zu

Tage liegt. An das alles scblieBen sicb dann weiter jene uppig

wucbernden, groBtenteils dnrch die vollkommenste innere Armselig-

keit ausgezeicbneten Gescbicbten, die ibren Hauptsitz in den Samm-
lungen der Avadana (Pali Apadana) baben ®) : wo in unermiidlicben

1) Melanges Sylv. L^vi 231 ff.

2) Sofern wir namlich — was nicht ohne Bedenken ist — diese Prosa mit

zur Literatur der Jatakas recbnen. tiberliefert wurden dock damals von den Ja-

takas als solchen gewiC nur die Verse. In den Vinayatexten etc. steht die Prosa

dabei, weil die Abfassungsform jener Texte das selbstverstandlich erforderte;

diese Prosa gehort nicht sowobl dem Jataka als dem Vinaya an. Wer aber in

dieser alten Zeit das Jataka als Jataka vortrug, bediente der sich einer Prosa
wie der dort iiberlieferten ? Man wird zweifeln.

3) Ich mache bei dieser Gelegenheit darauf aufmerksam, daB ein inter-

essantes, in der Mitte jenes Weges liegendes Fragment von Jatakaprosa der

Theravadaschule oder einer nachstverwandten sich im Milindapafiha 126 f. (vgl.

Jat. VI, 73 FausbOll) erbalten hat. Es handelt sich um die Geburt des S9.ma.

Wie hier Indra wiederholt mit seinem alten Gotranamen (Satapatha Br. Ill,

3, 4, 19 etc.) Kostya angeredet wird, erinnert ganz an die Gewohnheit nordlicher

Texte. In den Palipitakas ist diese Anrede selten.

4) Ich habe iiber dieses NGGW. 1911, 448 A. 1 gesprochen. Schon dort

habe ich vermutet, dafi die Eingangsformel evam akJchayati ecam anusuyati in

der betreffenden Jatakasammlung stebend wiederholt war. Der Fall scheint dem
ahnlich, daB im Palikanon eine bestimmte Redensammlung (Itivuttaka) charakteri-

siert ist durch die besondere Eingangsformel vuttam hetam bhagavata vuttam
arahatd ti me sittam.

5) Ebenda 444 A. 3.

6) Nur auf einen Teil von ihnen allerdings kann der Ausdruck Jataka an-

gewandt werden; s. Speyer, Avadanasataka Preface IV f.: ein schon S. 191 A. 1
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Wiederholungen desselben schematischen Verlaufs erzahlt zu werden

pflegt, wie in entferntem Weltalter jemand einem Buddha, oder in

buddhalosen Zeiten einem Pratyekabuddha, einen geringen Dienst

geleistet oder irgend ein Zeichen der Verebrung gegeben hat und

dafiir in unserm Zeitalter iiberschwanglicben Lohn empfangt. Es

ware zuviel gesagt, dafi diese Geschichten in der alten Literatur

nicht vorbereitet waren; man vergleiche die S. 191 A. 1 erwahnten

Erzahlungen von der friiheren Existenz des Geizhalses von Sa-

vatthi, Satpy. Nik. I, 92, und von Suppabuddha TJdana 50. Das
Zurherrschaftkommen dieses Typus aber bezeichnet fur die Pro-

duktion jatakaartiger Erzahlungen das Stadium des Verdorrens.

III. Zur Geschichte des Kanon.

1. Ich versuche nun, die Ergebnisse der vorangehenden Dnter-

suchungen als Beitrage zur Losung der Frage zu verwerten, wie

sich in der tlbereinanderlagerung der Schichten die Entwicklung

der kanonischen Literatur vollzogen hat. Der siidliche Kanon

liegt fast vollstandig der Offentlichkeit vor; von mehreren der au-

dern immerhin so viel, dafi wir glauben konnen, die dort fort-

wahrend wiederkehrenden typischen Bildungen zu kennen, dafi wir

das Auftauchen wesentlicher uns neuer Formen fur unwahrschein-

lich halten dtirfen. So werden wir, kiinftiger Korrekturen im Ein-

zelnen durchaus gewartig, uns doch nicht mit Rucksicht auf das

zu erwartende Anwachsen der Materialien •) denVerzicht zumuten

auf den Versuch, fiir einige Hauptlinien des zu entwerfenden Bildes

schon jetzt die annahernde Lage festzustellen. Der Historiker der

klassisch - antiken Kunst wird sich bewuBt sein, die Kunst des

funften und die des zweiten Jahrhunderts unterscheiden zu konnen,

wenn auch der Boden immer neue Denkmaler hergibt*).

Auf die Hauptfrage
,

mit der wir es zu tun haben
,

hat vor

Kurzem S. L4vi®) seine Antwort gegeben. „La constitution du

beriihrtes Detail der Terminologie, das doch mehr den buddhistischen Theologen

als den Literarhistoriker angeht.

1) Ich bedaure besonders, von dem bereits Vorliegenden Ldon Weigers

Bouddhisme chinois Bd. I (1910) nicht baben benutzen zu konnen.

2) Die Versuchung lag nab, bei den folgenden Erorterungen Verhaltnisse

des jainistischen Eanon vergleichend heranzuziehen. Ich habe mich davon zuriick-

gehalten. Ich hatte damit in einen Ereis gegenwartig noch allzu ungeklarter

Fragen hineingegriffen. Es wiirde mich freuen, sollten die hier vorgelegten Unter-

Euchunggn die Behandlung auch jener Fragen fordern helfen.

3) In seiner wichtigen Schrift: Les Saintes Ecritures du Bouddhisme. Com-

ment s’est constitud le Canon sacre (Bibl. de vulgarisation du Musde Guimet,

t. XXXI, 1909), 19.
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Canon est un fait tardif qui s’est vraisemblablement produit dans

les diverses ecoles vers la ineme periode, un pen arant I’ere chre-

tienne".

Die von L. als etwa gleichzeitig angesehenen Ereignisse, auf

denen diese Auffassung beruht, sind die Niederschrift des Kanons

in Ceylon unter Vattagamani und im Norden das Konzil unter

Kaniska.

Nur beilaufig beriihre ich, daB mir beide Vorgange in der Tat

cbronologisch ziemlich entfernt von einander scheinen; nach meiner

von der Levis abweichenden Auffassung des Problems der Kanis-

kaaera durften etwa andertbalb bis zwei Jahrhunderte dazwischen

liegen.

Weiter aber macbe ich darauf aufmerksam, daB in der IJber-

lieferung iiber das Konzil unter Kaniska ^), wie ilhys Davids ^
mit Recht sagt, „ there is no mention at all of any new canon

having been settled"^). Es ist von Niederschrift, von Reinigen

vorhandener Texte, von Herstellnng groBer Kommentare die Rede®),

nicht von etwas, das man Konstituierung eines noch nicht vor-

handen gewesenen Kanons nennen konnte. Ebenso handelt es sich

in Ceylon bei der potthaharohasamg’iti unter Vaftagamani darum,

daB die Monche die bis dahin mukhapathena fortgepflanzten heiligen

Texte und deren atthakath& nunmehr potthakesu Ukhapayum (Dipav.

20, 20f. = Mahavamsa 33, 100 f.). DaB die Texte dabei gewisse

Modifikationen erlitten haben raogen, ist ja glaublich. Aber darum

bliebe es doch bedenklich, wollten wir auf unsre eigne Verantwor-

tung jener Niederschrift eine Konstituierung des Kanons substi-

tuieren ®). Berichtet die Uberlieferung doch sogar von einer da-

1) NGGW. 1911, 427 fit.

2) Diese Uberlieferung ist iibrigens recht mangelhaft; Einflufi der ErzHblung

vom ersten Konzil (dem von Rajagrha) tritt, wie schon von andrer Seite bemerkt

ist, stark hervor.

3) Sacred Books of the East, vol. XXXVI, p. XVI. S. auch VSTatters, On

Yuan Chwang’s travels I, 275.

4) Wenn es bei Huen Tbsang (Stan. Julien II, 175) helBt, daB der Ednig

„forma la collection des trois Recueils“, so zeigt die ganze Dmgebung doch deut-

licb, daB damit kein wirklich neues Schaffen der drei Pitaka gemeint sein kann.

Diese werden vielmebr als vorhanden vorausgesetzt.

5) S. die Materialien bei Kern, Manual p. 121.

6) Einen noch andern Inbalt gibt dem betreffenden Vorgang Cbarpentier

WZKM. XXIV, 413: unter Vattsgamani seien die kanonischen Werke in^ Singha-

lesiscbe ubersetzt worden. Worauf diese Auffassung beruht, suche ich vergeblich;

deukt Ch. an das in der Fortsetzung des Mahavaipsa, p. 247 Tumour, vgl. Sa-

sanavamsa ed. P. T. S. p. 27, Gesagte? — Ich mochte bei dieser Gelegenheit
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mals schon vorhandenen Atthakaths. Wie verschiedene Dinge im

alien Indien die Niederschrift eines Textes und dessen Konstitu-

iernng sein konnen, veranschaulicht der Veda^).

Vor allem aber mdcbte ich gegenuber der Ansicht L.s auf fol-

gende Erwagungen Gewicht legen. Bestandig werden von ibm die

Texte — z. B. der Vinaya — der Mulasarvastivadin denen der

Paliscbule als gleichberechtigte Mitbewerber um den Preis der Ur-

sprunglichkeit an die Seite gestellt^). Kaum zweifelbaft, da6 das

mit demselben Recbt auf die LokottaravMin und ibren groBen uns

erbaltenen Vinayatext ausgedehnt werden konnte. Dem gegenuber

betrachte man denn das Factum, das die vorstehenden Untersu-

chungen in der Analyse des Bivyavadana der Mulasarvastivadin,

des Mabavastu der Lokottaravadin herausgestellt haben ®). Mit

typischer Regelmafiigkeit sehen wir immer wieder in derartigen

Texten zwei — mindestens zwei — Schichten sich von einander

sondern. Unter der einen, in der wir das Werk modernerer Be-

arbeiter erkennen, kommt eine nach Form und Inhalt durehaus

anders aussehende tiefere Schieht zum Vorscbein: das von jenen

Bearbeitern als altvorbanden Vorgefundene. Dies aber erweist

sich als bestebend in Resten von Sutrapitakas und Vinayapitakas,

die nach Form und Inhalt in die nachste Nahe der Palipitakas ge-

hbren, stellenweise mit ibnen identiscb sind: alte Texte, auf die,

wie ich schon hervorhob, ein A-Autor im Bivyavadana einmal

mit den deutlichenWorten zuriickweist opi sutranta

auch mein Bedenken gegen einen weiteren im selben Zusammenhang von Levi

niedergeschriebenen Satz anssprecben, daB nach jenem unter Vattagamani fallenden

Vorgang „le Canon pali reste encore pour longtemps confine dans Ceylan“. Wo-
her wissen wir das? 1-tsing (Takakusu XXIII) laBt die Stbaviraschule in vielen

Gegenden Indians vertreten sein, und Bendall (VhdI. des XIII. Intern. Or. Kongr.,

58) land in Nepal Fragments des Pali-Vinaya, nach ibm Ende des 8. oder Anfang

des 9. Jhd. geschriebeu, mit 'VVahrscheinlichkeit erweisend „tbe Pali Canon to

have been not only preserved in Northern India during the first eight centuries

of our era, but to have been also in practical use there“. 1st hier auch heran-

zuziehen, was Bendall in den Actes du Xo*® Congr. intern, des Orient. II, 153 ff.

beigebracht hat? S. auch Ep. Ind. IX, 292.

1) Man kann hier auch an das erinnern, was Fa-hien p. 98 (Legge) fiber

mundliche und schriftliche tiberlieferung des Vinaya erzahlt.

2) Siehe auch seine AuBerungen Journ. asiatique 1908, II, 184.

3) Um mich genauer auszudrucken: wenn diese Untersuchungen die Detail-

erscheinung der betreffenden Tatsache beschrieben haben, glaube ich von jener

selbst doch schon frfiher (ZDMG. Lll, 643 ff.) genug gesagt zu haben, daB — so-

fern es nicht widerlegt wurde — man es bei Forschungen fiber das Verhaltnis

dieser Texte hatte in Bechnung stellen sollen.

4) S. oben S. 143 A. 2.
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iipanibaddham. An der Tatsache der hier erwahnten Schichtnng

— freilich meine ich, nicht an ihr allein — scheitert die Meinung,

die Buntheit des Divyavadana konne ebenso gut oder besser alter

Buddhismus sein, als der des Palikanon, die Einfachbeit des letz-

teren konne das nachtragliche Produkt eines Geschmacks sein, der

sich darin gefallen batte, die Binge in einen scblichteren Rabmen
zu scblieBen, wo „tout se passe sagement, pieusement, dans un

monde ideal de moines et de devots“ ’). Icb glaube nicht an diese

Neigung des Palibuddhismus zur niichternen Selbstbeschrankung,

die mit so unverbriichlicher Konsequenz alte iiberqaellende Fttlle

in bescheidentlicbe Schlichtheit verwandelt batte. Wir konnten ja

sicker sein, daB dann in den Texten des Palikanon reichliche, un-

verkennbare Spuren des Alten dock zuriickgeblieben waren. Spuren,

die auf die Vorgescbichte des Vorliegenden hinweisen, zeigt in-

sonderheit der Pali-Vinaya in der Tat deutlich genug: aber wie

verschieden erscbeint danach jene Vorgescbichte (vgl. oben S. 180)

gegeniiber der hier supponierten ! Und zu jener behaupteten Ge-

schmacksricbtung der Palitradition paBt wenig, daB diese von den

Gescbichtenmassen der nordlichen Texte in der Tat einen groBen

Teil besitzt und sie recht gern wieder erzahlt. Nur weist sie

ihnen, geleitet von konservativer Achtung vor der Unantastbarkeit

des tlberlieferten
,

ihre Stelle in den Kommentaren an*) und

gibt damit den deutlicbsten Eingerzeig fiir ihre Wurdigung im

Vergleicb mit dem alten Inhalt der Texte. Der Ort aber, wo
aus den Texten selbst jenes Doppelgesicht uns entgegenblickt,

aus dem wir auf die Schicbtung von Neuem uber Altem schliefien,

ist vielmehr eben die Textgruppe des Divyavadana und Mahavastu.

Die Beriicksichtigung dieser Schichten scbeint mir bei Erorterungen

iiber die Chronologic der buddhistischen Literatur ein fundamen-

tales Gebot, Sie ist genau so notwendig, wie auf einem andern

Gebiet es notwendig ist, die antiken Thermen und die Kircbe, die

1) Dies Worte LCvis, Journ. as. 1908, II, 126.

2) Das haben schon Windiscb und Huber hervorgehoben
;
es drangt sich in

der Tat beim Studium der betreffenden Materialien auf Schrilt und Tritt auf. Ich

glaube nicht, dafi die Erscheinung auf Buddhaghosas nordliche Herkunft zuriick-

zufuhren ist; sie wird auf sehr viel allgemeineren Verhaltnissen beruhen. — Es

sei bei dieser Gelegenheit noch bemerkt, daB von den Palitexten auch schon der

Milindapanha die Verzierungen des hier in Kede stehenden Stils kennt. So laBt

die Kurze, in der er die Geschichte vom wilden Elefanten Dhanapalaka (Nalagiri)

beriihrt (S. 207 f. 349), doch erkennen, daB er im Unterschied von Cullavagga

VII, 3, Ilf. von 500 begleitenden, vor dem Elefanten fliehenden Jchlnasava, von

Anandas Heroismus, von der Bekehrung von navuti pdndkotiyo (bescheidenere

Zahl: Jat. Eomm. V, 337,2) weiB.



Studien zur Gescbichte des baddhistischea Eanon. 201

Michelangelo in sie hineingebaut hat, chronologisch zu unter-

scheiden. Die so reichlich dutch das Divyav^adana und Mahavastu

ausgestreuten Spuren spaterer Herkunft*) betreffen jene alte

Schicht nicbt, so wie die mit dieser Schicht auf ungeffihr dem-

selben Niveau stehenden groBen Pali-Sntta- und Vinayasammlungen

von solchen Spuren frei sind.

L4vi fragt einmal*), ob nicbt Wassilieff®) ungefahr richtig

fiber das Alter der Vinayas geurteilt hat. „Leur redaction d’en-

semble doit-elle s’^carter considdrablement du temps oil Buddha-

ghosa passe pour avoir ecrit ses commentaires?“ Ich vermisse

fiberzeugende Begrfindung. Wenn Fa-hien im 5. Jahrbundert

Schwierigkeit fand sich den Vinaya zu verschaffen *) : was beweist

das? Ein seltenesWerk braucht doch nicbt ein eben entstandenes

und darum seltenes Werk zu sein. L. hat dann ja in seinen so

wichtigen Untersuchungen fiber den Sutralamkara selbst gezeigt,

daB Asvaghosa den Vinaya der Mulasarvastivadin benutzt hat.

Das sichert die Existenz dieses Vinaya — mindestens eines, der

dem jetzt in China vorliegenden schon recht ahnlich entwickelt ist

— in der Zeit etwa Kaniskas
,

d. h. nach meiner Ansicht fiber

diesen Ffirsten um 100 n. Chr., nach der Levis noch wesentlich

frfiher. Hinter diesera Vinaya aber liegt, wie wir gesehen haben,

ein erheblich altertfimlicherer, dem Palivinaya ganz ahnlicher. Ich

glaube nicht, daB die Entwicklung dieses alten Vinayatypus von

derjenigen der Suttanta - Literatur losgelost, etwa in wesentlich

jfingere Zeit als diese verlegt werden kann. Allzu gleichartig

unter einander ist das literarische Aussehen der Pali-Sutta- und
Vinayatexte, eben%o der Fragmente alter Sfitras und Vinayas
(„B-Stil“), die wir aus dem Norden besitzen

;
allzu stark ist die

stehende Parallelisierung von beidem in den AuBerungen der Texte

selbst ®), die Masse der Bezugnahmen des einen auf das andre, vor

1) Vgl. ZDMG. Lll, 675 f.; Barth in seiner Besprechung von Senarts Maha-

vastu, Journ. des Savants Okt. 1899, S. 38 des S. A.

2) T’oung-pao 1907, 116.

3) Ubersetzt von Ldvi, Rev. de I’hist. des religions XXXlV (1896), 318 IF.

Mir scheint der Artikel des verdienten russischen Forscbers besonders wenig

uberzeugend.

4) Ldvi druckt das so aus, daB Fa-hien „encore fant de nial“ gehabt babe,

den V. zu erlangen. Warum „encore“ ? Wissen wir, daB die Sacbe vor Fa-bien

erst recht schwierig oder unmoglich war?

5) Ich meine die bestandig zum Ausdruck gelangende Zweiheit von dhamma
und vinaya, die Wendungen suttantika — vinayadhara — dhammakathika (ich

verweise auf meinen Vinaya-Index), suite otdretahbdni vinaye sandassetabbani

(M. Parinibb. S.) u. dgl. mehr.
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allem die innere Evidenz dafiir, daB die Notwendigkeit fest formu-

lierter Lebensordnungen in dieser Monchsgemeinde ebenso fruh ge-

bieteriscb gefiihlt sein wird, wie das Bediirfnis nach einer fest

formulierten Lebre. Die Bildung der groBen Agama (Nikaya) der

Sutras nun aber, konnen wir sie wirklich mit Levi') hinabriicken

bis kurz vor die christliche Aera, wo die machtige Verbreitung

von Sebrift und Schreibmaterialien — „une revolution comparable

a I’invention de rimprimerie“ — dazu gefiibrt haben soil, daB in

neugescbaftene literariscbe Behalter die Massen der „prose enva-

bissante“ *) sich binein ergossen? Wie setzen wir uns dann mit

dem su{t)tamtika

,

vor allem dem pa(rn)canekayika der Inschriften

von Barhut und Sanchi*) anseinander? Wie mit der Asokainschrift

von Bairat? Wenn wir wirklich die Skepsis so weit treiben —
was ich meinerseits fur unberechtigt halte — von alien Vorschlagen

1) Les Saintes Ecritures 23, vgl. 19.

2) Nach Ldvi (a. a. 0. 23) ware im alteren Buddhismus die poetische oder

doch die metrische Form fur alle bleibendes Dasein beanspruchenden literarischen

Kompositionen wesentlich gewesen. Mir entgeht das von ihm dafiir angerufene

„t6moignage manifeste de tons les Canons*. Die Praxis der dem Buddhismus

Torangehenden Brahmapas und alien Dpanisaden spricht dagegen. Und innerhalb

der buddhistischen Literatur selbst, wird man nicht die Prosatexte der vier Wahr-

heiten, der Nidana, ausfubrlichere Darstellungen wie die vom Nicht-Ich MaLa-

vagga I, 6, 38ff. = Mahavastu III, 335 ff. = Annales du Mus^e 6. V, 124 ff., dann

weiter das Patimokkha u. A. m. dem altesten Bestand zurechnen? Weist nicht

das alte Schema der neun ahga von Buddhas Verkiindigung deutlicb auf Prosa-

isches neben dem Poetischen bin? Man denke an die unter jenen anga erschei-

nende Kategorie des itivuttakam mit ihrer charakteristischen prosaisch-poetischen

Struktur. Ich verweise noch auf meine Bemerkungen ubgr das Verhaltnis von

Prosa und Poesie bei den alten Buddhisten in meiner Schrift „Aus dem alien In-

dien“ 31 ff.; s. auch hier weiler unlen.

3) Hultzsch ZDM6. XL, 70. 75 ;
Biihler Epigr. Indica II, 93. — Neben jenen

inschriftlich vorliegenden Ausdriicken kann man fiir die gegenwarlige chronolo-

gische Untersuchung auch die Massen der Jatakadarstellungen in Barhut geltend

machen, die sich, wie das yam bramano avayesi beweist, nicht auf unbestimmt

flottierende Erzahlungen bezogen, sondern auf fixierte Texte. Die dadurch be-

zeugte Entwicklung der Jatakaliteratur erlaubt mit hinreichender Sicherheit den

SchluB auf dasVorliegen der ihr offenbar im Ganzen vorangehenden grundlegenden

Suttantas und Yinayas. Hier bemerke ich auch, daB den Kiinstlern von Barhut

und Sanchi allem Anschein nach die Legenden von Buddhas Leben schon in jun-

gerer Gestalt vorlagen als wir sie in den groBen Pitakatexten antreffen. Den

letzteren ist, so viel ich finde — und R. 0. Franke teilt mir freundlichst mit,

daB er das fur zutrelfend halt —, das wunderbare Herabsteigen aus dem Tra-

yastriipsahimmel fremd, das in Barhut wie in Sanchi dargestellt wird. Auch das

in Barhut dargestellte groBe Wunder von Sravastl finde ich in jenen Texten nicht.

Vgl. Foucher, Une liste iudienne des actes du Buddha 20. 21; Le „grand miracle*

du Buddha (Journ. as. 1909, I), pi. 17.
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fiir die Identifikation der dort aufgefiihrten Titel mit Ldvi») nur

den fur den laghulovade musc^adam adhigicya bhagavata budhena

bhasite gelten zu lassen (Majjh. Nikaya 61 = Madhy. Agama 14

der chines. IJbersetzung), haben wir da nicht ein fiir Asokas Zeit

bezeugtes Sutta in Handen, dem auf Grand der sehr weitgebenden

XJbereinstimmung des Pali- und des chinesiscben Exemplars^) mit

Sicberheit ausgepragter B-Stil zuzuschreiben ist? Und bat ein

seiches einzelnes Sutta, das uns im Kanon inmitten von Massen

durchweg vollstandig gleichartiger Texte entgegentritt, nicht den

Wert eines Specimen, das fiir das Zeitalter, fiir welches seine eigne

Existenz bezeugt ist, aucb die Existenz jener ibm gleicbartigen

Massen mit grofiter Wahrscheinlichkeit anzunehmen erlaubt®)?

So langen wir, weit jenseits von Mahavastu und Divyavadana,

zunachst in der Zeit der Inschriften der gro6en Stupas, dann in

der Asokas *) — icb meinerseits glaube, noch ein erhebliches Stiick

weiter zuriick®) — bei einem in B-Stil verfadten Kanon von

Vinayatexten, um das Putimokkba sicb gruppierend, und bei vier

bz. fiinf grofien Sutrasammlungen an®).

Doch mufi icb aucb bier, wenn icb, wie icb eben tat, von einem

urspriinglichem
,
zu Grunde liegenden Vinaya spreche, mich mit

einer abweichenden Auflfassung Levis auseinandersetzen.

Dieser entwirft folgendes Bild davon, wie die alte Literatur

des Vinaya entstanden sei — man darf vermuten, da6 er iiber die

der Suttas entsprechend urteilt. Die bedeutenderen Kloster

schufen sicb Sammlungen von Yorscbriften iiber das geistliche

Leben, die aufbewahrt und vermebrt warden. Wandernde Moncbe

1) Les Saintes Ecritures 17.

2) Man weifi, daS Ldvi das letztere in Ubersetzung zuganglich gemacbt bat,

Journ. as. 1896, I, 475 ff. Uber das Verhaltnis des chinesiscben zum Palitext vgl.

ZDMG. LII, 660 f.

3) Im Voriibergehen sei bier aucb an die oft hervorgehobene Bedeutung er-

innert, die dem Kathavatthu als Zeugen fiir den Bestand der kanonischen Lite-

ratur zukommt: in der Zeit Asokas — wenn wir namlicb der Tradition iiber das

Alter jenes Textes glauben diirfen.

4) Mit dessen Sprache beriihrt sicb ja aucb die kanoniscbe Diktion sehr

augenfallig; was teilweise vermutlich dahin ausgedriickt warden kann, dafi der

Konig sicb an diese anlehnt.

5) Die Zuruckscbiebung dieses Kanons bz. seiner wesentlichen Bestandteile

hinter das Konzil vonVesali (s. Vinaya Pit. vol. I, XXXV if.; ZDMG. LII, 631 f.)

finde icb nach wie vor durchaus wabrscbeinlicb. Doch behandle icb bier diese

Frage nicht von neuem.

6) Und dazu vermutlich schon damals Abhidharmatexten. Die lasse icb bier

durchweg beiseite.

Kgl. Gcs. d. Wiss. Nachrichten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 15
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erbielten zwischen solchen Zentren der Vinayaproduktion eine

VerbinduDg aufrecht, die auf Ni^fellierung allzu starker Diver-

genzen hinwirkte. ^Reduits par elagage a leurs elements communs,

les Vinayas de toutes les ecoles se ramenent sans effort a une

sorte d’arcketype unique, qui n’est pas le Vinaya primitif, mais la

moyenne des Vinayas" ^). Man sieht den Widerstreit dieser Auf-

fassung und der meinigen, die in der Tat bei einem „Vinaya pri-

mitif" mtindet.

Ein Austausch, wie der von L. beschriebene
,

zwischen den

Zentren des geistlicben Lebens sich bin und ber bewegend, scbeint

mir nun an sick durcbaus glaublicb, ja selbstverstandlicb. Das

Aussehen der Texte, diese fortwabrende Haufung verschiedener

Formulierungen desselben oder verwandten Inbalts stebt damit

aucb ganz im Einklang ^). Aber icb meine, dafi die Unbestimmt-

heit solcber fliefienden Bewegungen nicbt ausscblieBt, daB aus ihnen

dann weiter durcbaus festgeformte Gebilde bervorgehen : etwa wie

aus abnlicber Vorgescbicbte beraus der Kanon des Neuen Testa-

ments sich entwickelt hat. DaB ein solches Ergebnis irgendwann

und irgendwo einmal erreicht sein muB, wird zwar btiemand

leugnen
;
dies beweist ja der Palikanon scbon durch seine Existenz.

Dock glaube icb, daB wir mekr behaupten konnen. Ein jenem ahn-

licher festgeformter Kanon wird es auch gewesen sein, der scbon

den versckiedenen uns erhaltenen Exemplaren zu Grunde gelegen

kat und den wir somit im Verkaltnis zu diesen muB er

auch seinerseits wiederum eine lange Vorgescbicbte gebabt haben

— als einen primitiven Vinaya, ein primitives Korpus der Suttas

bezeicbnen diirfen. Bei AuJfassung des Verbaltnisses der einzelnen

Vinayas im Sinne Eevis wiirde man erwarten, durch jene hinduich

bestandig Massen der verscbiedensten Elemente in verschiedenster

1) Les Saintes Ecritures 21.

2) Bedenkea habe icb freilich, mich bier kurzweg der von Levi a. a. 0. 20

angewandten Argumentation zu bedienen. Man nehme allzu leicht, bemerkt dieser,

„l’unitd primitive de I’Eglise" an. „Les fails protestent cependant centre elle“;

wo denn auf die Angabe im Bericht uber das erste Konzil hingewiesen wird, daB

der Moncb Furapa nach AbschluB jener angeblichen Redaktion von Dhamma und

Vinaya erklart habe, er seinerseits gedenke an dem festzuhalten, was er selbst

aus des Meisters Munde gebort habe (Cullav. XI, 1, 11). Nach L. selbst (a. a. 0.

17) ist die Geschichte vom ersten Konzil niJne invention pieuse trop mal venue

pour tromper personne". Man ist verwundert, hier einen einzelnen Zug aus dieser

Geschichte zum Rang einer Tatsache aufsteigen zu sehen. Moglich gewiB, daB

es sich um die legendarische Verdichtung irgend welcher Tatsacben handelt (vgl.

meinen „Buddha“ ^ 400 f.). Aber da batten wir doch nur eine unsichere Spur

von Verhaitnissen, deren Tragweite nicht minder unsicher ist.
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Anordnung anzutreffen, dazwischen verstreut dann Gemeinsames,

die „meilleur3 morceaux“ (a. a. 0. 22), die dank ihrer Vortrefflich-

keit iiberall aufgenommen waren. Finden wir nicht in Wirklich-

keit einen andern Tatbestand? Zunachst das Einzelne in sehr an-

haltender, weitgehender Ubereinstimmung. Wo die ausbleibt, dock

gemeinsame Grnndlage und Anzeichen dafiir, dafi mindestens auf

einer Seite fiber dieser Grnndlage Neubauten aufgeffihrt sind^),

eventuell Anzeichen, dafi man ganze machtige Schicbten (Stil B‘, A)
sekundar fiber die alte Grnndlage getfirmt hat. Dann aber weiter

:

das Einzelne ordnet sich anf den verschiedenen Seiten fiberein-

stimmend in dieselben grofien Facher. Hier das Patimokkha mit

seinen erklarenden nnd erzahlenden Zntaten. Dort die anders ge-

formte, in den Khandhakas vereinigte Behandlung von speziellen

Materien wie z. B. den Vassa- nnd Pavaranaobservanzen
,
Vor-

schriften fiber Lederwaren, fiber Medikamente und dgl. Im Pati-

mokkha voran die vier Parajika, dann die Samgbadisesa u. s. w.

Zum ersten Parajika Geschichte von Sudinna Kalandakaputta, znm
zweiten Geschichte von Dhanaka dem Sohn des Topfers, zum
ersten Samgbadisesa Geschichte von Udayi^). Von Pacittiyaregeln

in mehreren Schulen 90, in einer 91, in mehreren 92®): worin ich

weniger mit L^vi einen „desaccord grave“ sehen mochte, als sehr

weitgehende Ubereinstimmung, berfihrt durch kleine Varianten,

deren vollstandiges Feblen nur befremden wfirde. In den Khan
dhakas bei den Lederwaren Geschichte von Sona Kutikanna, bei

den Medikamenten Geschichte von Mendhaka*) u. s. w. Dann neben

den Vinayas die Suttas auf die vier bz. funf grofien Sammlungen
sich verteilend. Eine solche Gemeinsamkeit der Grundanlage, in

der eins das andre halt, alles Einzelne zusammen hier und dort

die gleiche Gesaratfigur bildet, kann — wenn man nicht zu den
gewagtesten Umwegen seine Zuflucht nimmt — nicht auf Hin- und

1) So beispielsweise in der oben besprochenen Pacittiyaregel vom Betreten

der koniglichen Gemacher. Oder unter den Suttas im Stuck von den brahmana-

satya (S. 172).

2) Man vergleiche mit den Palidaten die auf die Dharmaguptas beziiglichen,

die Beal mitteilt (Vhdl. des 5. intern. Or. Kongr., ostas. Sektion, 25), und son-

stige zerstrente Materialien. Es ist nicht zu kiihn anzunebmen, dafi solche Uber-

einstimmungen, die ich, der tibetischen und chinesischen Philologie fernstehend,

nur in Stichproben konstatieren kann, allgemein durchgehen. Wahrend ich dies

schreibe, bringt ein wichtiger Aufsatz Ldvis (Journ. as. 1912, I, 101 ff.) die Mit-

teilung, da6 bei den Sarvastivadin zum 89. und 92. Pacittiya (nach der Palizah-

lung) Geschichten von Udayi hz. Nanda erzahlt wurden wie im Palivinaya.

3) S. Ldvi a. a. 0. 102 f.

4) Derselbe, T’oung Pao 1907, 113 A. 1.

15 *
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Herschiebung ausgewahiter Stiicke zwischen Grundbestanden zu-

riickgefubrt warden, die von Hans aus von einander im Wesent-

lichen unabbangig waren. Man wird vielmebr auf einen gemeinsam

uberall zu Grunde liegenden Sanon scbliefien. Der ist dann frei-

lich in den einzelnen abgeleiteten Exemplaren durch Streicbungen

und mehr nocb durch Zusatze, durcb Umstellungen und Umfor-

mungen der verschiedensten Art waiter entwickelt. Die beherr-

schenden Einteilungen blieben die alten, aber Manches, das seiner

Natur nach ebenso gut bier wie dort seinen Platz finden konnte,

wurde — etwa zwischen der inhaltlich und der numerisch geord-

neten Redensammiung — verschoben. Und so sind zahllose bald

leicbtere bald recht tief eingreifende Divergenzen zwischen diesen

Exemplaren herbeigefiihrt : eine Tatsache, die selbstverstandlich

nach ibrem vollen Gewicht anerkannt warden mu6. Aber ich

meine, da6 wir ans dem Bilde dieser Vorgange ein Element von

entscbeidender Bedeutung entfernen, wenn wir die reale Existenz

eines einmal vorhanden gewesenen Vinaya primitif^), eines solchen

fasten Punktes im Elu6 des Wardens, in das bloBe Gedankenge-

bilde einer moyenne des Vinayas sich verfluchtigen lassen.

Es versteht sich von selbst, daB der urspriingliche Kanon in

Magadbl verfafit war*). Mithin steht ihm dem Dialekt nach der

Palikanon bemerkenswert naber als die Sanskrit- oder Halbsans-

krittexte ^). Aber auch im Ubrigen hat sich meines Erachtens in

den obigen Untersuchungen da, wo wir die Palitexte mit altkano-

1) Entsprechend naturlich von Suttas.

2) In (Alt-)Ardhaniagadbi nach der Terminologie von Liiders (Bruchstiicke

baddh. Dramen 41). Ich gehe auf den Uuterschied der Beneuuung hier nicht ein

;

gemeint ist bei ihm und mir dasselbe.

3) Ist es nicht ein wenig ungerecht, wie L^vi (Les Saintes Ecritures 15 ff.)

hier die Paliiiberlieferung ad absurdum fuhrt? „Le pali, h I’en croire lui-meme,

est la langue du Bouddha“ — welcher Anspruch dann natiirlich abgewiesen wird.

Aber wer hat ihn denn erhoben ? Der Palikanon nicht, sondern erst die Kom-

mentai literatur und jener herrenlose Vers sd Magadhi mwlabhSsd etc. (s. Childers

Dictionary XI A. 3, XIII A. 2): welche Pratention auf das Schuldkonto des

„Pali“ so ganz im Allgemeinen zu schreiben doch etwas hart ist. Der Eanon

selbst beriihrt die Frage, so viel ich finde, nur in der bekannten Vorschrift (Culia-

vagga V, 33, 1) anujdndmi bhikkhave sakdya ninittiyd buddhavacanam panydpu-
nitnm

:

wo naturlich nicht mit der Tradition zu verstehen ist „in Buddhas eigner

Sprache, Magadhl“, sondern, wie der Zusammenhang der Stelle uber jeden Zweifel

erhebt, „ein Jeder in seiner eignen Sprache“. Einem Anspruch dieser Texte, den

Dialekt Buddhas wiederzugeben, sieht das nicht besonders ahnlich. Dem, der

sich darin gefalleu hatte, einen solchen Anspruch zu erheben, hatte man vielleicht

mit Sariputta geantwortet: attheneva me attho, kirn kdhasi vyaiijanam bahurn.
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nischen nordlichen Exemplaren verglichen ‘), die Paliiiberlieferang

als eine selbstverstandlich nicht unfehlbare, aber als hervorragend

treue, als die — so weit bis jetzt erkennbar — treueste Be-

wahrerin des Urspriinglichen erwiesen. Diirfen wir bier den Pali-

kanon vorlaufig und vermutungsweise als den primus inter pares

anseben®) und es docb immerbin nicbt ausgescblossen finden, daB

das Bekanntwerden weiterer Materialien die Anspriicbe seiner Bi-

valen starken kann, so beziebt sicb die vorsicbtige Spracbe, deren

icb micb da bediene, docb durcbaus nur auf Vergleicbungen des

Palikanon mit Texten des B-Stils. Wo B‘-Stil, vollends wo A-Stil

vorliegt, ist — wie die Gesamtheit der bier gefiibrten Untersu-

cbungen ergibt — ein Prioritatsansprucb solcber Texte von vorn-

berein ausgescblossen®). —

1) Fiir solche Vergleicbungen stellt Levi (a. a. 0. 24) die Regel auf
:

„I1 ne

faut comparer entre eux que des ouvrages qui, de leur propre aveu, sont fon-

cierement analogues ... II faut, pour cet objet (namlich um fiber Prioritat des

Palikanon oder Sanskritkanon zu entscbeiden), comparer les Vinayas aux Vina-

yas, les Nikayas aux Agamas“. Warum nur? Liegt denn im Wesen bier der

Suttas, dort des Vinaya etwas, das die Anwendung gesonderter MaSstabe be-

treffs des Alters der Texte bedingte? Wie oft begegnen dieselben Texte in

weitem Umfang auf beiden Seiten ! Stande die Prioritbt des Homer vor Sopboklps

nicbt obnebin fest, wurden wir sie nicbt durcb die Vergleicbung der Texte er-

weisen, unbeirrt dadurcb, daB bier Epen, dort Dramen vorliegen?

2) Ldvi (Les Saintes Ecritures 13) findet, daB die verscbiedenen Vinayas

ibrem Cbarakter nacb sicb zu eiuer Reibe ordnen ^entre le Vinaya un pen sec

du pali et le Vinaya presque epique des Mula Sarvastivadins“. Das wird zu-

treffen. Meinerseits finde icb darin eine Bestatigung der bervorragend guten Er-

haltung eben des Pali-Vinaya. Fiir Darstellungen der Regel einer so ernstlicb

weltabgewandten Asketengemeinde scheint mir eine gewisse Trockenheit eben das

Natfirliche.

3) Icb mocbte bier nur mit wenigen Worten berubren, daB Ldvi (Journ. as.

1908 II, 90) in seinem glanzenden Aufsatz fiber Asvagbosas Sutralaqikara sagt,

dieser Text bringe „des pieces nouvelles a la revision d’un proces qu’on croyait

trancbd“ — des Prozesses zwischen der Palitradition und den rivalisierenden

tiberlieferungen. Das Hauptresultat von L.s Untersucbung, die Abbangigkeit

Asvagbosas vom Eanon der Mulasarvastivadin, so wicbtig es fiir die Cbronologie

dieses Eanon ist, laBt docb, so viel icb seben kann, die Frage nacb dessen Ver*

baltnis zum Palikanon unberfibrt. Fiir die Beurteilung des Palikanons scbeint

mir aus den Dntersuchungen fiber Asvaghosa in Betracht nur zu kommen, was L.

S. 137 fiber die Reihenfolge einiger Suttas des Majjhima Nikaya im Vergleich mit

der Anordnung des ndrdlicben Agama, und sodann was er 167 ff. fiber das Ver-

baltnis eines Abscbnitts des Apadana zur Dichtung des Asvagbosi sagt, von

weicber letzteren er Abbangigkeit des ersteren verrautet. Uber beides verweise

icb auf meine Bemerkungen im Archiv f. Religionswissenschaft XIII (1910), 596 ff.

Icb fiuBerte scbon dort mein Bedenken dagegen, das Apadana als „texte du canon

pali“ in einer Untersncbung fiber diesen zu verwerten. Waiter aber gibt die
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Es ist bekannt, welche Rolle in der Geschichte dieser Studien

der Streit der Anhanger der „sudlichen“ und der „n6rdlichen“

Tradition gespielt hat. Den „nordlichen“ Typus vertraten, als

dieser Streit entbrannte, ganz vorwiegend Texte von der Art des

Lalitavistara, Divyavadana, Mabavastu. Nun hat sich die Situation

geandert. Auch der Norden liefert uns in immer zunehmender

Eiille Texte — oder Spuren und Fragmente von Texten —
,

die

den fruher „sudlich“ genannten Typus aufweisen. Gibt das denn

nun in jenem Streit den Anhangern der sogenannten nordlichen

Tradition Recht? Mir scheint klar, da6 das Gegenteil der Fall

ist. Wer den „sudlichen“ Texten iiberwiegende Autoritat beilegte,

tat das dock nicht aus Hochschatznng fiir den Siiden an sich oder

in dem Glauhen, als waren jene Texte in Ceylon, wo sie uber-

liefert sind, auch verfaBt. Sondern gemeint war immer nur, daB

in den nordlichen Heimatlandern des Bnddhismns entstandene, von

Haus aus, wenn dies Wort gestattet ist, panhuddhistische Tradi-

tionen durch den Siiden uns hesonders getreu iibermittelt sind *).

Kann es denn aber fiir eben diese Uberzeugnng eine eklatantere

Bestatigung geben, als daB wir jetzt^) dieselben Texte, oder ihnen

auf das engste verwandte, auch im Norden immer reichlicher auf-

t^luchen und somit Norden und Siiden iibereinstimmend fiir den

Palitypus ihr Zeugnis ablegen seben?

Yergleichang der Parallelen in Apadana und Sutralambara mir wenigstens den

entschiedenen Eindruck, daS es das Apadana (oder ein diesem eng verwandter

Text) ist, welches seinerseits den Stellen des Sutr. zu Grunde liegt. Das Ap.

scheint mir nichts zu enthalten , was ihm nicht auch ohne Benutzung von

Asvaghosas Werk zugetraut werden konnte. Bei Asvaghosa aber empfindet man,

scheint mir, deutlich, wie er wohl eine Zeitlang den Weg seiner Vorlage geht,

daun aber mit ganz anderm Schwung sich seiner eignen Inspiration uberlaBt. So

ist die Yersrede der Gautami an Ananda p. 392—394 zuerst Bearbeitung der

Vorlage (v. 67 ff.). Aber in der Passage „L’ouragan Anitya arrivera“ etc. emp-

finden wir einen andern Ton : hier spricht der Dichter. Ebenso ist nnter anderm

auch die Antwort Anandas p. 394, die lange prosaische Lobrede der Gutter auf

Buddha p. 395 (Ende) — 397, die Versrede der Gautami p. 398 (dort „Ie feu

ardent de VAnitya'^ auf gleicher Linie stehend mit „l’ouragan Anitya'^, s. oben)

von der Vorlage unabbangig und in ihrem Charakter von dieser merklich ver-

schieden. Ware vielmehr das Apadana der nachahmende Teil, ware der beschrie-

bene Sachverhalt schwer zu verstehen.

1) Ich verweise z. B. auf Satze, die ich vor mehr als 30 Jahren hieriiber

niedergeschrieben habe, Vinaya Pitaka vol. I, XLVIII.

2) Genau genommen doch nicht erst jetzt. DaB zugunsten des Typus der

Falitradition nordliches Zeugnis geltend gemacht werden kann, lag schon in

meinen alten Untersuchungen „Uber den Lalita Vistara“ (s. oben S. 156 A, 1)

und seitdem in so manchen andern, nnter denen die Windischs nicht erst hervor-

gehoben zu werden brauchen.
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2. So kann ich nach wie vor zu keinem andern Ergebnis

kommen, als da6 fiir den altesten nns erreichbaren Buddhismus

Quellen der Palikanon (mit bekanntem AusscbluB einiger offenbar

jiingerer Texte) und die ihm sehr — oft ununterscbeidbar — ahn-

lichen nordlichen Texte des Stils B sind.

Auf dieser Grrundlage versuche icb nun, nicbt mehr wie bisher

analysierend und polemisierend, sondern, so weit icb kann, auf-

bauend die Geschichte des Kanon nach ihren Grundzugen — nach

einigen ihrer Grundzuge — kurz zu skizzieren.

Fiir die geistlichen Lebensordnungen das Patimokkha, fiir die

Lehre von der Erlosung Formeln wie die vier sacca und die zwolf

nidana: um diesen Kern batten sich rasch in jener der literarischen

Produktion, dem schulmaBigen Lehren und Lernen so giinstigen

Atmosphare eingehendere Ausfiihrungen iiber das Gemeinderecht

und ethisch-dogmatische dem Meister in den Mund gelegte Beden
angesetzt. Weit dahinter zuriicktretend Erzahlendes, wie die

meist mit wenigen Stricken gezeichneten Bilder von den Veran-

lassungen, die die einzelnen Reden herbeigefiihrt haben. Hier und

da ein die Erhabenheit dea Meisters verherrlichender Bericht iiber

einen Vorgang oder eine Reihe von Vorgangen ans seinem Leben.

Hier und da ferner, neben Gleichnissen, leicht mit ihnen zusammen-

fliefiend, eine moralisierende oder sonst das fromme Interesse er-

regende Erzahlung von lehrreichen Begebenbeiten unter Menschen

oder Getier, bisweilen — entsprechend einem wohl friih fixierten

Typus — so gewandt, daB in Erzahlungen von prosaisch-poetischer

Form eine oder die andre Person mit einer solcben der Umgebung
Buddhas oder besonders gern mit ihm selbst durch den Seelen-

wanderungslauf identifiziert erschien. Damit ist nun sehon das

nicht seltene Auftreten von Versen in dieser Literatur beriihrt.

Bald sind sie von Prosa umgeben, nach altem literarischem Branch

aus ihr sich hervorhebend oder sie resumierend. Bald sind es

selbstandige dogmatische, moralisierende Einzelverse und Vers-

reihen, in wenigen Fallen auch ganze kurze Erzahlungen in me-

trischer Form — diese poetischen Erzahlungen ebenso wie die

prosaischen und prosaisch-poetischen knapp genug, ernstlich genug

auf die eigentlichen Ziele des geistlichen Strebens hinblickend, daB

in ihnen nur selten eine Beeintrachtigung der Gesinnung erblickt

werden kann, die immer wieder ihre Abwendung vom Gerede iiber

die Dinge des Alltags bekundet und die Monche tadelt, welche

statt der tiefsinnigen Gesprache des Meisters vielmehr die mit

Dichterkiinsten und bunten Worten verzierten Reden von Jiingern
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anzuhoren lieben^). Die beschriebenen Elemente geistlicher Lite-

ratur warden bier und dort an den verschiedenen Mittelpunkten

des Gemeindelebens von zablreichen Mitarbeitern geschaffen und

flossen bald, wie die Palitexte es veranschaulichen, in einem System

groBer kanonischer Textkomplexe zusammen, im Einzelnen selbst-

verstandlich nicht frei von vielerlei geringfugigen Widerspriichen,

im Ganzen, was Lehre wie was Lebensordnungen angeht, von

einem Geist erfiillt, dem Geist erlosungsdurstigen Asketentums.

Wie batte obne das machtige Weben dieses Geistes eine solche

Bewegung entstehen und wacbsen konnen, den grofien Zug hochsten

Ernstes an sich tragend, den nicbt zu verkleinern, nicht zu ver-

wiscben des Forschers erste, vielleicht auch scbwerste Pflicht ist?

Und nun beginnt der so gescbaffene alte Kanon sicb weiter

zu entwickeln. Die Verschiedenbeit der Dialekte, in die er iiber-

setzt wird
,

personliche Einfliisse, die Spaltungen von Schulen

fiihren zu Divergenzen. In einzelnen Schulen werden die iiber-

kommenen Texte in wachsender frommer Effekthascherei
,

unter

Anbringung neu erfundener oder Steigerung und IJberspannung

alter Motive, doch zunachst nocb unter Festhaltung des Grund-

charakters der alten Diktion, weiter ausgeschmuckt und durch

neue in entsprecbendem Gescbmack verfaBte Stucke vermehrt, die

man zu den vorgefundenen in den alten Rahmen bineinordnet

(,Stil B‘“). Neben solcher Neubildung von Einzelheiten treten

dann systematisierende Zusammenfassungen groBer Gedankenreihen

auf: fiir die Dogmatik im Abbidbamma ^)
;

fiir die Gemeindeord-

nungen weist der Palikanon Entsprechendes im ParivSra auf. Nocb
sind wir nicbt imstande — bin wenigstens icb nicbt imstande —
eine Darstellung der Entwicklung des Abhidhamma zu versuchen.

Wohl aber mochte icb iiber die an den alten kanonischen Grund-
stock herantretenden erzahlenden Elemente bier nocb einige spe-

ziellere Bemerkungen anfiigen.

Obne die Bedeutung verkleinern zu wollen
,

die diesen Ele-

menten fur das Gesamtbild des Buddhismus zukommt, glaube icb

doch, daB der moderne Betrachter bier leicht zur Uberschatzung

neigen kann. Unsre Aufmerksamkeit wird aus begreiflichen

Griinden durch die Erzahlungsmassen etwa des Jataka besonders

stark angezogen. So wurdigen wir nicbt immer hinreichend, daB

das literarische Schaffen dieses Zeitalters doch mit kaum gerin-

gerer Energie aucb andre Richtungen — wie die des Abhidhamma

1) Siehe meinen „Buddha“ ® 211.

2) Wie weit dessen Anfange („maHka'‘ ?) vielleicht schon in die alteren

Zeiten zuriickreichen, untersuche ich hier nicht.
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— einschlug, dafi der damalige Buddhismas doct nicht ausschlieB-

lich, gewiB auch nicht vorwiegend, den folkloristisehen Charakter

getragen hat, der der Jatakasammlung eigen ist. Immerhin ist

eine Verschiebung in dieser Eichtung nicht zu verkennen. Der
Falikanon stellte in die weit und bequem geofifneten Raume des

Khuddakanikaya neben alteste Texte wie Suttanipata und Dhamma-
pada eine Reihe minder alter namentlich erzahlender Werke: das

Jatakatn (d. h. dessen Verse) und Andres, das vermutlich noch

jiinger ist, wie Feta- und Vimanavatthu, Buddhavamsa, Cariyapi-

taka, Apadana ®). Es scheint, dafi mehrere unter diesen Texten —
wenn nicht alle — auch aufierhalb der Faliliteratnr existiert haben ®).

Wahrend also solche zum urspriinglichen Bestand hinzukommende

Texte sich einen Flatz neben jenem Bestand haben erobern kbnnen,

hielt sich der Falikanon andrerseits allem Anschein nach mit ziem-

lich weitgehender Strenge davon zuriick, innerhalb jenes Be-

standes das Aussehen der altiiberlieferten Texte durch Zusatze zu

alterieren. Wie jener Kanon, scheint es, schon die Uberarbeitung

B‘ von sich im Wesentlichen fern gehalten hat, so verschloB er

sich vollends der Aufnahme der ungehenren StolFmassen, die nun

weiter in die Textsammlungen andrer Sehulen hineinstromten : der

Erzahlungen des Stils A. Ich spreche der Kiirze wegen von

einem solchen Stil. Es bedarf aber kaum der Bemerkung, daB

da in Wahrheit verschiedene
,
doch unter einander innerlich nah

verwandte Darstellungsweisen vorliegen — bier im Halbsanskrit

des Mahavastu, dort im Sanskrit des Divyavadana d. h. des Mula-

sarvastivada —
,
denen dies gemeinsam ist, daB sie die feierliche

Bewegung der alten hieratischen Diktion mit freierer, laBlicherer

Form vertauscht haben und jene nur in fortwiihrenden Reminis-

zenzen durchschimmern lassen.

Was Alles sich in diesen Stil kleidet, haben uns unsre fru-

heren Erorterungen gezeigt. Wie in der Schicht B* so wirkt auch

bier bestandig, was Foucher in seiner Untersuchung uber das

Saddantajataka „la loi de surenchere dans redification“ genannt

hat. Da sind jene Erweiterungen und Ausschmuckungen der alten

1) Das bier Gesagte soli naturlich den fruher gewonnenen Ergobnissen fiber

das hohe Alter eines Grundstockes von Jatakas (einer altesten kfirzeren Jataka-

sammlung?) keinen Eintrag tun.

2) Mit Divergenzen zwischen den Zweigen des Theravada ira Einzelnen, s.

Sumangala Vilasini I p. 15. Die letzten drei der genannten Texte sind bekannt-

lich in dieser Schule nicht allgemein anerkannt.

3) tiber das Jataka s. oben S. 195, fiber Yimanavatthu und BaddhaTaqisa

ZDMG. LII, 666.
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Motive und Situationen, die unter ihrer Last die urspriinglichen

Umrisse erdriicken ^), Staffage von ungeheuren Massen von Gottern

und andern Wesen, die den Vorgangen beiwohnen und bei dieser

Gelegenheit bekehrt werden, LicLtglanzeffekte und Blumenregen

;

bestandig iibergroBe Zahlen, iibergroBe Herrlickkeit, iibergroBe Tu-

gend, Aufopferung, Gransamkeit, Ehrfurcht. Dann die Erweiterang

der alten Gescbichten nach vorn, Jugendgeschichte der in jenen

auftretenden Personen, Vorgeschichten aus ihren friiheren Exi-

stenzen. Und Mengen sonstiger an einander gereihter, sich mit

einander drangender, gegenseitig sich iiberbietender und in ihrer

Wirkung verniehtender neuer Geschichten von gleichem Schlage.

Dafi die nicht altbuddhistisches Gut sind, vollends daB sie nicht

im Mittelpunkt des Interesses der alten Buddhisten stehen konnten,

ist klar. Um sich mit solchen Geschichten zu heschaftigen, hatte

man wirklich nicht der Welt zu entfliehen, eine Asketengemein-

schaft zu begriinden notig gehabt.

Natiirlich diirfen wir nun doch nicht behanpten, daB, was jene

Erzahlungen im A-Stil und die mit ihnen etwa auf gleichem Niveau

stehenden Palikommentare enthalten, unter alien Umstanden in-

haltlich jiinger ist, als was die nordlicben B-Texte und der

Palikanon geben. Ich brauche nur an die Jatakaprosa zu erinnern,

deren Kern — vorbehaltlich spaterer Alterationen — inhaltlich

ebenso alt sein muB wie die Jatakaverse. Die Prosa des Bhisa-

jataka-Kommentars erzahlt zweifellos Manches, das seinem Inhalt

nach existierte, als Aitareya Brahmana V, 30, 11 verfaBt worden

ist^). DaB von den Geschichten iiber Kbnig Udena mehr als das,

was Udana VII, 10 steht (vgl, oben S. 167), auf gleiches Alter

mit dem dort sich Eindenden zuriickgeht, werden wir nicht be-

1) Ich weise hier auf ein oder zwei besonders anschauliche Beispiele bin,

die zu erwahnen friiber keine Gelegenheit war. Die Situation, daB Buddha lachelt.

Als typisch kennen die schon die Pali-Pitakas (z. B. Majjh. Nik. 81. 83 im Ein-

gang). Dort wird sie kurz erledigt; einigermaBen kurz auch noch in der B‘-Pa-

rallele zu Majjh. Nik. 81, Mabavastu I, 317. Dem halte man nun gegenUber,

was in der, wie mir scheint, eher dem A- als dem B’-Stil zuzurecbnenden Be-

handlung des Divyavadana (z. B. p. 67 ff.) bz. den fortwAhrenden Wiederholungen

im Avadanasataka (Peer, Ann. du Musde Guimet XVIII, 10 ff.) darans geworden

ist. — Ahnliches ist in unbegrenzter Masse Jedem leicht zur Hand. Ich greife

nur noch einen etwas anders gearteten Fall heraus, in dem die schlichte Wucbt
des alten Berichts den Verzierungen gegeniibersteht, die spater ein Poet dariiber

gehauft hat: die kanonische Erzahlung von der Predigt von Benares und Sutra-

laipkara Nr. 58. Man unterscheidet das, wie man die Skulpturen von Barhut

Oder Sanchi von denen von Amaravati unterscheidet.

2) Siehe NGGW. 1911, 464 A. 2.



Stadien zur Geschichte des baddhistischen Kanon. 213

zweifeln. Und wir rniissen ea wohl fiir moglich halten, dafi iiber

Personlichkeiten aus Buddhas Kreis wie beispielsweise den braven,

von einem Anflug leiser Komik umgebenen Culapanthaka die

spatere Tradition diesen und jenen echten Zug erhalten hat, der

in den grofien Fundamentaltexten nicht vorkommt ‘). Es scheint

doch ratsam, mit dem Glauben an solche Bewahrung alten Gehalts

in spaterer tJberlieferung im Ganzen vorsichtig zu sein. Wir
wissen, wie schnell sich die Erinnerung an die wirklichen Vor-

gange in Indian zu verlieren pflegte, wie bald sich Phantasiebilder

unterschoben *). Und die groBe Masse der A-Geschichten tragt

den Stempel schablonenhafter Massenproduktion dentlich genug an

sich, Diese immer wiederkehrenden Berichte fiber den reichen

Mann und seine kinderlose Ehe, bis endlich der zu besondern

frommen Leistungen berufene Sohn geboren wird, oder fiber die

immer gleiche Seereise mit den immer gleichen Abenteuern, oder

fiber die einem heiligen Manne erwiesene, fiberschwanglich belohnte

Wohltat, oder fiber extravagante Wunder verschiedenster Art, und

so viel Andres gleichen Schlages: um all dem, was seinen Tradi-

tionswert anlangt, nur eine recht bescheidene Achtung entgegen-

zubringen braucht man offenbar kaum besonders miBgfinstig zu

sein.

Welchem Entwicklungsstadium der Tradition oder Quasitradi-

tion die A-Geschichten in ihrer groBen Masse angehoren, lehren

die von uberall her sich aufdrangenden Analogien recht deutlich.

So diejenigen der christlichen Uberlieferungen. Den sparlichen

Angaben der Evangelien beispielsweise fiber Maria halte man
gegenfiber, was die Folgezeit von ihr erzahlt: wie sich da die

Lebensgeschichte der Jungfrau nach vorn in die Geschicbte der

Ehe des Joachim und der Anna verlangert, wie sie selbst als Kind
durch Engelshand ernahrt, dreijahrig unter Fackelschein zum Hei-

ligtnm geleitet wird, wie, als in ihrem zwolften Jahr auf Engels-

1) Uber Culapanthakas mangelhafte Begabung ist das alteste Zeugnis Sutta-

vibhanga Pac. 22 (vgl. oben S. 159). Wenig iiber ihn ergibt UdauaV, 10. Mehr

weiB der Jatakakommentar zu Nr. 4, der Dhp.-Kommentar zu v. 25, und Divyav.

Kap. 35 (d. h. der Vinaya der Mulasarvastivadin), aber auch schon Theragatha

557 £F. (vgl. Milindap. p. 169). Es verdient weitere Untersuchung, ob die Thera-

(resp. Theri-)gatha nicht 6fter eine Mittelstufe zwischen der altkanonischen und

der A-Tradition bilden. Hier weise ich nur auf Therig. 161 hin (von Mahapaja-

pati Gotami), welcher Vers deutlich in die von Ldvi Journ. as. 1908, II, 169 be-

sprochene Legende gehort.

2) Ich beziehe mich auf meinen Anfsatz „6eschichtschreibung im alten In-

dien“ {„Aus dem alten Indien" 65 ff.).



214 Hermann Oldenberg,

gebot die Stabe aller Wittwer im Tempel geweiht werden, aus

dem des Joseph eine Taube hervorkriecht u. s. w. Oder man stelle

der weitgehenden Unkenntnis, in der uns das Neue Testament

iiber Matthaus laBt, die spatern Erzahlungen gegeniiber — wie

dem Apostel die Kinder erscheinen, die mit dem Jesuskind im

Paradies singen, wie er anf das Geheifi des Jesusknaben die wun-

derbare Ente neben der Kirche pflanzt, die in der Stadt der An-

thropophagen vom Apostel Andreas begriindet ist — und so in

infinitum die Geschichten dieses Stils
,

in welchem die nachkano-

nische Uberlieferung wohl alle bedeutenderen Gestalten des Neuen

Testaments mit ihrera Teil bedacht hat. Bewertet die Wissen-

schaft dergleichen als ernste Uberlieferung? Die Gleichartigkeit

aber dieser Psendotraditionen und gewisser buddhistischer Erzah-

lungsmassei), drangt sie sich nicht auf? Das Neue Testament ver-

gleicht sich — fi’eilich wohl zu seinem Vorteil — den in B-Stil

verfaBten Texten, die der menschlichen Wirklichkeit immerhin re-

lativ nah stehen; Erzahlungen wie die eben beriihrten vergleichen

sich der A-Masse. Die damit ausgesprochene Bewertung dieser

Masse miiBte weniger fest durch das Zusammentreffen innerer und

auBerer Indizien begriindet sein, als sie es in der Tat ist; was

man im entgegengesetzten Sinn vorbringt, miiBte iiberzeugender

sein, sollte eine Umkehrung dieses Urteils als motiviert erscheinen.

3. Ich komme schlieBlich nocb einraal auf die Stellung der

Jatakas in der kanonischen Literatur zuriick, um einige allgemei-

nere Bemerkungen anzufiigen, die an friiherer Stelle die Untersu-

chung unterbrochen batten.

Es kann bei der Betrachtung der buddhistischen Literatur fiir

unser Gefiihl kaum etwas Befremdenderes geben, als wie hier eine

Masse von Tierfabeln, auch Erotisches, ja ans Scherzhafte Strei-

fendes zur Wiirde religios-heiliger Tradition emporgestiegen ist.

Ich babe schon beriihrt, daB der alteste Buddhismus sick in der

Tat ablehnend gegen derartiges verhalten hat. Haben in seine

Literatur doch, vermutlicb in aller Sparsarakeit, Fabeln und son-

stige belehrende Erzahlungen bier und da Eingang gefunden, so

ist es kaum zu viel gesagt, daB man darin geradezu ein Zeichen

der vollkommnen Echtheit dieser tlberlieferungen sehen darf: na-

turwiichsige Inkonsequenzen konnten sich hier eben erhalten, un-

gestbrt von rcinigendem Ubereifer. In Asokas Liste der besonders

empfohlenen Texte (Inschrift von Bairat) findet sich iibrigens kein

Jataka, obwohl sich der Konig nicht nur an Moiiche und Nonnen

wendet, sondern auch an die Laiengenossen. Und es ist wahr-

scheinlich, daB die bekannte Vorliebe der altbuddhistischen Plastik
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fur Jatakas nicht so stark scheinen wfirde, hatte jene Kunst sick

das Recht beigelegt, das Bild des Buddha selbst zu gestalten. Da
sie sich dies untersagte, grifiF sie zum Ersatz nach den Verkbr-

perungen des groBen Wesens in seinen fi'iiheren Existenzen. Es
ist bezeichnend, daB spater, als man die Scheu vor der Darstellung

des Meisters iiberwunden hatte, die Richtung der Plastik auf die

Jatakas sich fuhlbar abgeschwacht hat*).

Wenn nun immerhin doch, verglichen mit dem altesten,

strengsten Buddhismus, die Folgezeit ein bemerkbar gesteigertes

Interesse fiir Jatakas an den Tag legte, so ist wohl glaublich,

daB, wie oft ausgesprochen ist, die Riicksicht auf die Bediirfnisse

der Laienwelt hier einen gewissen EinfluB hat. Aber diesem

Motiv groBes Gewicht einzuraumen wird man doch Bedenken tragen.

Ein Hauptgebiet, auf dem Jatakas nnd Erzahlungen aller Art sich

festzusetzen liebten, war der Vinaya: der aber war durchaus fiir

die Mbnche bestimmt, den Laien unzugiinglich. So sind es fraglos

auch andre, tiefer liegende Momenta als das eben bezeichnete ge-

wesen, die jenes Aufbliihen der Erzahlungsliteratur im heiligen

Kanon herbeigefiihrt haben.

Zunachst ist da selbstverstandlich an die ixnbezwingbare Nei-

gung zum Erzahlen und Horen von Geschichten zu erinneru, die

dem indischen Volk, dem groBten Erzahlervolk der Welt, im Blut

lag und liegt. GewiB wiirden wir diese Neigung auch im hohen

Altertum ganz anders hervortreten sehen, ware die altere Uber-

lieferung nicht iiberwiegend geistlich, konnte sie dem Treiben auch

der weltlichen Erzahler vollen Spielraum gewahren. Der bhikkJm

hbrte nicht auf Inder zu sein. Kein Wunder, daB, wo nur immer
im weiten Kreise der Gemeinde die auf die Ewigkeitsideale sich

richtende Spannung minder intensiv war oder fiir Augenblicke

nachlieB, jene schwankenden Gestalten sich wieder nahten, an

deren Spiel man sich friiher ergotzt hatte, und daB man der Ver-

suchung sie festzuhalten, nicht immer widerstand.

Aber auch dem Glauben selbst, dem der bhikkhn anhing,

wohnten Krafte inne — wenn auch neben andern von entgegenge-

setzter Richtung —
,

die das Interesse fiir Fabeln und abnliche

Erzahlungen wohl befordern konnten.

Fiir diesen Glauben fiihrte nicht demutiges Hinnehmen gott-

licher Gnade zum Besitz der ersehnten hbchsten Giiter, sondern

das eigne Verdienst, eignes Kbnnen, eignes Handeln. Damit

riickte alles Tun, auch das geringste, mochte es aus noch so weiter

1) Das hat schon Foucher (L’art greco-bouddhique I, 271) bemerkt.
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Terne den letzten Zielen einen Schritt naher oder von ihnen fort

fuhren, zur vollen Geltung als Glied der ungeheuren entscheidenden

Verkettung auf, ohne dadurch, da6 etwa bei ihm Beziehung auf

den Verkehr mit jenseitigen Machten fehlte, fiir die Betrachtung

seines religiosen Werts in den Hintergrund geschoben zu werden,

Nicbt lyir, dafi Vorsicht gegenuber den Versuchungen des Bosen

zu iiben, gegen die Menschen Ha6 and Feindschaft zu vermeiden

ist, sondern auch dafi man im Alltagsleben keine aufdringliche Be-

gehrlichkeit zeigen soil, sich vor unscbicklichen Worten hiiten, die

Alten geziemend ehren soil: all das gehorte zu den Pflichten,

deren Einscharfung im geistlichen Verkehr ihre vollberechtigte

Stelle hatte. Insonderheit muBten auch die Ordnungen des Vinaya,

die das Benehmen des Monchs, der Nonne bis in alle Aufierlich-

keiten regelten, fortwahrend zur Besprechung derartiger Materien

fuhren.

Eine Hauptform aber, in der man in Indien ohne Zweifel

lange vor Buddha gewohnt war Belehrung iiber solche Dinge mit-

zuteilen, war die der Fabel, der Tierfabel. Deren Weise, jenen

Inhalt einzukleiden, fand, wie in der allgemein indischen, so in

der buddhistischen Weltanschauung den giinstigsten Boden. War
doch das Gesichtsfeld, innerhalb dessen all jenes rechte Tun und
alle Verfehlungen sich abspielten, das ungeheure Reich des Sam-
sara. Da war jedes Gegenwartige mit unabsehbaren Massen von

Vergangenem durch das Band des Karman verknupft. Da be-

riihrten sich aus niichster Nahe die bunt durch einander wirbelnden

Wege der wandernden Wesen vom Gott bis zum Tier herab. Wie
der Gott nicht in unvergleichbarer Heiligkeit fiber dem Menschen
erhaben war, stand das Tier nicht unter ihm in einer unergrfind-

lichen Tiefe, die es unmoglich gemacht hatte, im Gesprach fiber

die grofien Daseinsordnungen auch seiner zu gedenken. Die Seelen-

wanderung schloB ein bestandiges Hin- und Hergehen in sich, das

zum Gott, zum Menschen hinauf, zum Tier hinab ffihrte. Jeder

zu Ordinierende muBte vorsichtshalber vor der Monchsgemeinde ge-

fragt werden, ob er nicht ein in Menschengestalt erscheinendes

Tier ist: so leicht zu verwechseln schien das Eine und das Andre.

Die heilige Geschichte zeigte Buddha und seine Jfinger mit

Schlangen verkehrend. Die Krafte der metta begrfindeten Freund-
schaft zwischen Mensch und allem Getier. Auf Schonung tierischen

Lebens war man ahnlich bedacht wie auf die des menschlichen.

Die Geschichten, in denen menschenahnliches Reden und Handeln
der Tiere vorkara, warden, wie wir nicht bezweifeln konnen, als

voile Wirklichkeit geglaubt. MuBte es nicht durch all das befor-
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dert werden, dafi man diese altgelaufigen Tiergeschichten auch im

geistlichen Kreise gern wiedererzahlte und vielleicht neue selbst

dazn erfand? DaB man, wenn vom Ehren der Alten die Rede

war, die Geschichte vom Rehhuhn, Affen und Elefanten einflocht,

iiher das Vermeiden unpassender Worte die Geschichte vom Stier

Nandivisala ?

Andres kam hinzu die Neigung zu solchem Erzahlen verstar-

kend. Das Vergniigen am Spiel scharfsinniger Phantasie, die die

Situationen der Gegenwart in den Begehnissen der Vergangenheit

wiederzufinden wuBte. Das Strehen
,

in jeder hefremdenden Ver-

teilung von Glucks- und Unglucksgeschicken die verhorgen wal-

iende Gerechtigkeit aufzuweisen, die vergangenes Handeln helohnte

oder strafte. Vor allem aher, meine ich, war hier auch dies von

Bedeutung, daB man, wo inmitten der Welt des Samsara die Ver-

kiindigung von der Erlosung in hedeutenden Vorgangen ihr Reich

hegrundet hatte, danach verlangen muBte, von der Vorgeschichte

dieser Geschichte etwas zu erfahren, so wie spater der christliche

Glauhe seine Vorgeschichte im Alten Testament gesehen hat.

Freilich war es hier — und muBte es sein — eine Vorgeschichte

von sehr andrer Art. Wie das im indischen Wesen lag, war ihr

Trager nicht das Volk, sondern der Einzelne, vor allem der Ein-

zelne, auf den sich hier das hochste Interesse richtete. So langte

man nicht hei Geschichte an, sondern hei Geschichten — wie fern

wirkliche geschichtliche Betrachtung indischem Denken stand,

wissen wir ja. Statt der heldenmiitigen Trager von Durchlittenem

und Durchkampftem, statt der Moses und Elias, die dem Buddhis-

mus nun einmal fehlen muBten, standen Gestalten sehr andrer Art
da. Die Inkarnationen Buddhas in vergangenen Existenzen. Hier

der Brahmane, der dieWege schoner Frauen breuzt und mit ihnen

nachdenkliche und hittere Erfahrungen macht
,

oder der Konigs-

sohn, der um das Verdienst grenzenloser Freigehigkeit zu erwerhen

ohne Zaudern die Seinigen aufopfert. Dort der vorsichtige Hahn,

der sich von der Katze nicht vom Baum herunter locken laBt,

oder der weise Hase, der dem Brahmanen zur gastlichen Aufnahme
sich selhst hingiht. Bald hatten sich solche Gestalten, recht in

indischer Weise, zu Hunderten vervielfaltigt. Es ist nicht das

Letzte und Tiefste huddhistischen Geistes, das sie in sich aufge-

nommen hahen, aher huddhistischer Geist ist es auch.
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Nachtrag zu S. 143 A. 1. Der im Mahavastu II, 98,13

aus dem „Sutrapada“ angefdhrte Vers steht im Jataka vol. II, 236.

Schon Barth hat dies in seinem Artikel iiber das Mahavastu be-

merkt (Journ. des Sav., Okt. 1899, S. 33 des S. A.).



Ueber Hincmar’s von Laon Auslese aus Pseudo-

Isidor, Ingilram und aus Schreiben des Pabstes

Nicolaus I.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer,

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 18. Mai 1912.

Untersuchungen iiber die Laudes ad missam fiihrten micb auch

auf die Handschrift no 3ol der Metzer Stadtbibliothek. Sie ist in

der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts im Kloster S. Amulfi in

Metz von verschiedenen Handen mit verscbiedenen Traktaten und
Notizen gefiillt worden. AuBer den Laudes, vrelcbe Aug. Prost

in den Memoires de la Societe Nationale des Antiquaires de
France 37 (1876) S. 149—351 veroffeUtlicht und ausfuhrlich be-

sprochen hat, beachtete ich eine Sammlung von Ausziigen aus

Pabst-Briefen, welche Bl. 78’’—102*’ fullt.

In dem Catalogue general des Manuscrits des biblioth^ues

publiques des D^partements, tome V 1879 p. 148, ist diese ‘CoUectio

canonnm e decretis summorum pontificum’ genannt und sind die 3

ersten Titel und der Titel der Nicolaus-Briefe (f. 98») abgedruckt.

Auch Prost hat die Handschrift nicht selbst untersucht, sondern

gibt S. 150 die Beschreibung wieder, welche ihm der Baron von
Salis geliefert hatte. Dieser notirt als no. 7

:
(anonymi) Liber ex

decretis Bomanorum pontificum, ecriture de la fin du IX* siecle on

du commencement du X® (de f. 78*’ a f. 102*’).

Die Handschrift schickt jedem Excerpt den Titel in grofier

rother Majuskelschrift voran. Da ich hier die Namen der altesten

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. PhU.-hist. Klasse. 1912. Heft 2. ' 16



220 Wilhelm Meyer,

Pabste las, suchte ich die Quelle dieser Sammlung zu bestimmen

und sab bald, dafi ich AuszUge aus dem Pseudo-Isidor und aus

den Capitola Angilramni oder Tngilramni und aus Schreiben des

fast gleichzeitigen Pabstes Nicolaus I. (858—867) vor mir hatte.

Endlich fand ich, daB jene 23 Blatter der Metzer Handschrift

ein schon verofFentlichtes Werk enthalten. Sirmond bat 1645 im
2. Bande der Werke des Hincmar, Erzbischofs von Rheims, S. 355

—

376, eine Schrift des Hincmar, Bischofs von Laon, aus einer

Handschrift in Laon veroffentlicht, welche in Migne’s Patrologie

Band 124 Sp. 1001—1026 schlecht wieder gedruckt worden ist‘).

Sie beginnt mit einer Praefatio von 10 Distichen ‘Iste pitatiolus

plane depromit et apte’
;
dann beginnen die Excerpte : ‘Ex decretis

Alexandri papae’ usw. In der Metzer Hft fehlt nur die metrische

Einleitung, dagegen sind die Excerpte vollstandig, und fol. 83*—84*

enthalten die unten notirten Stiicke, welche bei Migne 124 nicht

gedruckt sind.

Hinschius hat diese Excerpte des jiingern Hincmar nur zn dem
Briefe des Sixtus verglichen: Hi. 561—565 und Migne 124, 1015—
1020; sonst hat er sie nicht citirt. Aber von den Hften, welche

er beniitzt, um den Text des Pseudo-Isidor festzusetzen, gehort

nur eine noch in das 9. Jahrhundert. Dagegen Hincmar hat 869

seine Excerpte gemacht; sie reprasentiren also eine Hft vom Jahre

869, miissen also von Jedem, der den Text des Pseudo-Isidor fest-

stellen will, sehr beachtet werden. Das sei bier nur mit einer

Stelle bewiesen. Im Schreiben des Pabstes Julius druckt Hin-

schius 459, 25 ‘ad earn (sanctam romanam ecclesiam) omnes maiores

ecclesiae causae et iudicia episcoporum recnrrant eiusque iuxta
terminum sumant sententiam’, mit der Note: ‘Darmstadt iusta ter-

minatione, Sandgatlen iusta (von spaterer Hand zu iuxta geandert)

1) In Migne’s Abdruck ist hier ein iirgerlicLer Fehler gemacht worden. Bei

Sirmond II 347—350 sind zuerst 2 Stiicke der Sammlung des Hincmar Laud, ge-

druckt, zwischen denen ein Stuck fehlt
;
dann wird S. 355—376 die ganze Samm-

lung gedruckt. Migne merkte, daB der zuerst gedruckte Text aus der Samm-
lung genommen ist und will ihn nicht zweimal drucken

;
heim Abdruck der ganzen

Sammlung lafit er (Sp. 1005) die vorher gedruckten Stucke weg, damit aber auch

das zwischen jene beiden Stucke gehorige Stuck der ganzen Sammlung. Man muB
also die Sammlung des Hincmar von Laon bei Migne sich so zusammensetzen

:

Migne Band 124 Sp. 1001—1005 C; dann Sp. 993—997 Z. 8 ‘ullatenus poterit’.

Jetzt ist das vergessene Stuck aus Sirmond II zu erganzen; S. 360 Z. 5 ‘Item ex

eiusdem. Quod non aliae’ his S. 361, Mitte der ersten Spalte, ‘patribus roborata.

Item ex eisdem’ (= Metz fol. 83a—fol. 84a). Jetzt folgt Migne 124, Sp. 997 Z. 11

‘Quamquam’ his 998 Mitte ‘apostolica auctoritate’
;
und dann wieder in der Samm-

lung selbst weiter Sp. 1006 ‘Ex Graecis’ bis zum Ende Sp. 1026.
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terminum’ : Hincmar hat den einfachen nnd richtigen SchloB

:

eiusque iusta terminum sumant sententia.

Die Metzer Hft selbst ist in Metz geschrieben nnd zwar vor

dem Jahre 882. Denn der kindliche Versnch die Landes ins Grie-

chische zu iibersetzen (fol. 78^), gewifi ein Original, nennt Johanni

apostoHcn papa (872—882), Ludounicu uasileon ke aptokratoron

(876—882) nnd Uualon megalu episcopu (876—882).

Kunftige Bearbeiter des Textes des Pseudo-Isidor miissen

diese Excerpte des Hincmar von Laon benutzen. Deshalb will ich

die IJbersicht derselben, welche ich, nicht ohne Miihe, mir beim

Studiren der Metzer Hft (M) angefertigt habe, hier mittheilen.

Aus fol. 79*’—80'’ der Metzer Hft. theUe ich Lesarten derselben

mit. Diejenigen Lesarten, welche der gedruckte Hincmar nicht hat,

setze ich in
(

). Denn dies sind nicht Lesarten der Hincmarschen

Sammlung, sondern nur Fehler des Metzer Abschreibers.

Metz, Stadtbibliothek no 351 Fol. 78'’: Ex decretis Alex-
andri papae qui fuit quintus post Petrum (diese iverthhsen Zusiitse

Tiurze ich in Zuhmft ab: q. f. quintus p. P.). Alexander episcopus

omnibus divino his avertere docete (Migne 124, 1001) = Hinschius

104, 3—24.

F. 79* Ex epistola Sixti papae secunda {Hi-. Bb acldit-. se-

cunda) universis ecclesiis directa q. f. sextus p. P. Si quis (vero

om.) vestrum pulsatus bis largienda sunt munera {kein Datum)

(Migne 124, 1003) = Hinschius 108, 16—109, 15.

F. 79’’. In decretalibus Uiginii papae de metropolitanis {vgt.

Darmstadt: epistola decretalis Ygini p. de metrop.) episcopis. Q. f,

decimus p. P. Caeterum fratres salvo bis constitutionibus pa-

reatis (Mi. 124, 1004) = Hi. 114, 15—115, 4. Ich notiere hier et-

liche Lesarten der Hft (= M), theils die Zeilenzahlen, theils die

von Hinschius gesetzten no citirend. no 17 eorum: episcoporum M
23 provintiales : comprouinciales M no 21 arripiendo (excusationes) M
no 23 quibuscumque M {vorletztc Zeile-, zuerst quia, das dann ge-

tilgt ist; hierauf: in quo enim iudicio M no 32 non M, no 33

reuelatione M 115, 2 hortatur M.)

F. 80*. In decretalibus A nnitii papae de metropolitanis con-

tumacibus(!). Q. f. tertius decimus p. P. Ipse autem archiepis-

copus bis quoniam deus caritas est (Mi. 124, 1005) = Hi. 121, 6—31.

Ich notire die Lesarten: lin.7 eorum: coepiscoporum M no 5

de : mi. M 9 gaudet ex cone. M 10 Nulli bis 13 constitui om. M
M scheint immer parroechia zu haben no 13 agere auch M
no 14 non posse om. M (25 aut apud: nt apud M) no 21 quo-

niam.

16 *
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F. 80’’ Ex epistola Victoris papae. (Etheophilo) Alexandrino

episcopo (decreta). Q. f. quintas decimus p. P. (Andimus) namque

apud VOS his fieri placuit (Mi. 124, 993) = Hi. 128, 10—129, 1. Ich

notire die Lesarten von M: (no 9 iudicare M,) no 10 veniat,

(no 12 indiciario ord. pnplicantnr M) 16 diffinire M (17 con-

stitutnm. e. dann Rastir und a tempore M) no 16 retractare, no 18

agit M (22 cumprouincialibns M no 20 dictum e domino) no 21

caelis M 26 ita om. M, (28 uidetur M statt iudicetur) no 26 fra-

tres, no 27 suorumque, aher no 28 uiolari M.

F. 81* Ex epistola Calisti papae ad omnes Galliarum urbium

episcopos Q. f. septimus decimus p. P. Nullus primas uel his

erit minister uester et reliqua (Mi. 124,994) = Hi. 139, 5—17 Ich

notire die Varianten: no 10 parroechiannm M no 11 mid 12 ali-

quid eius parroechiae M no 13 iudicare aliqnidve agere M
no 14 observent, no 15 ac, no 17 et, no 22 comprovinc. M (15 con-

cordia admi. M.)

F. 81’’ Item unde supra de primatibus et metropolitanis.

Nullus primas nuUus his causa sed utHitatis (Mi, 124, 995 B) ==

Hi. 139, 20—140, 5.

F. 82* In decretalibus Lucii papae de metropolitanis episco-

pis q. f. uicesimus tertius p. P. Si quis metropolitanus episcopos

his uacuum (Mi. 124, 995/6) = Hi. 176, 8—11
;
dann Similiter auc-

toritate his facto dabit = Hi. 19—22.

F. 82*' In decretalibus Julii papae de metropolitanis episco-

pis. q. f. tricesimus sextus p. P. Quoniam sanctam romanam
ecclesiam his placite perficiant (M. 124, 996) = Hi. 459, 21—460, 3.

F. 82’’ Item eiusdem ex decretis quae sumpsit ex Niceno
concilio. Ut omnes episcopi his papam iudicetur (Mi. 124, 996 C) =
Hi. 467, 20—468,2. F. 83* Et post pauca: Nullus episcopos al-

terius his poterit (Mi. 124, 997 A) = Hi. 468, 6—10.

Die folgenden Excerpte (fol. 83*—84*) aus Hi. 468—487 sind bei

Mi. 124, 1005 und 997, weggelassen
;
s. Note S. 220. Item ex eisdem

:

Quod non aJiae his facto dabit = Hi. 468 letzte Zeile—469,9. Et post

pauca : Salva apostolicae ecclesiae his iudicetur = Hi. 469, 15—21.

F. 83’’ Item ex eisdem: Placuit at a quibus &j.snegetur = Hi. 470,3/4.

Dann in der Zeile fort : Si quis metropolitanus episcopos nisi quod ad
suam solummodo propriam pertinet parroechiam (470, 5/6) et cae-

tera ut supra in epistola Calisti papae ad omnes Galliarum ur-

bium episcopos (f. 81 *= Hi, 139,9), Similiter et ipsi comprouincialium

episcopi his uox exaudiatur = Hi. 470, 13—19 {der Anfanij = Hi.

139,17—20). F. 83’’ Et post pauca: Primates accnsatum his

dicere testis est divinitas = Hi. 470, 25—471, 7. F. 84* Ex
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cap(i^MZis) sanctissimi archiepiscopi Felicis ex Nicena synodo

samptis. IIII Si primates bis reddantur. V Si qais episcoporum bis

respondeat suis = Hi. 485, 26—486, 3. Item ex subsequentibus ;

Primates Uli bis roborata = Hi. 487, 12—15.

Item ex eisdem: XVIII (so, wicA^XVIIII) Quanqnam comprovin-

cialibus . .
.,

datm XX Quotiens episcopi se bis regni caelorum

(Mi. 124, 997A—998 A) = Hi. 488, 19—489,23.

F. 85* D am a s u s papa qui foit istius Felicis secnndus suc-

cessor et fuit XXXVIIII. post Petrum scripsit ad Stepbanum ar-

chiepiscopum • de archiepiscopis qui facile damnare uolunt dicens

:

Discutere uero episcopos bis apostolica auctoritate (Mi. 124, 998) =
Hi. 502, 3. Zeile von unten—503, 6.

F. 85* unten folgt der lange Titel, der wie alle mit rothen Majus-

Jceln geschrieben ist: ex grecis et latinis canonibus et stnodis eo-

MANIS ATQUE DECRETIS PRAESULUM AC PRINCIPUM ROMANORUM. A PAPA ADRI-

AXO INGILRAMNO MATRICAE URBIS EPISCOPO PROLATIS QDAM PRO SUI NEGOTII

CAUSA AGEBATUR (Mi. 124, 1006 hat Mediomatricae und schliejit mit

prolatis). Gemeint ist jene Sammlung, -welche Hinscbius S. 757

—

769 gedruckt hat. Der von ihm gegebene Titel stimmt im An-
fange von ‘Ex’ bis ‘Romanornm’ iiberein; dann fahrt er fort;

haec capitula sparsim collecta sunt et Angilramno Mediomatricae

urbis episcopo Romae a beato papa Adriano tradita sub die XIII.

Kalendarum Octobrium indictione nona quando pro sui negotii

causa agebatur. S. 165/6 der Einleitung druckt Hinscbius die

aufierordentlich verschiedenen Fassungen dieses Titels aus zahl-

reichen Handschriften ab. Mit keiner Fassung stimmt die unserer

Sammlung; z. B. bietet keine Handschrift* prolatis’. Wiederum An-
deres bringt Hiucmar von Rheims (Migne 126, 377 D). Seltsam
ist, dafi Hincmar Laud, so ausfiihrlich den Titel der Sammlung
notirt, aber sehr weniges aus ihr mittheilt: vgl. f. 92* 96*" 97*.

F. 85“ Nullus metropolitanus episcopus (= Par.) absque bis

clericorum confirmetnr (Mi. 124, 1006 A) = Hi. 761, 6—10.

F. 85’’ Ex decretis Eusebii papae. Oves ergo ftis Data VIIII
Kl. Octobr. Constant tJtl C C Conss. (Mi. 124, 1006) = Hi. 237, 10

—

238, 19.

F. 86* Ex epistola Zepherini papae Egyptiis directa, q. f.

sextns decimus p. P. Nuntiatum est enim sedi bis integerrime

restaurentur (Mi. 24, 1007) = Hi. 133, 18—29.

F. 86’’ Ex epistola Julii papae quae fuit scripta Eusebio-

Teognio- Theodoro- ac Beriutho- et reliquis orientalibus episcopis-

culpans eos quod Athanasium et Paulum ceterosque sequaces eorum
absque sedis apostolicae consultu dampnare et a propriis sedibus
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pellere contra canonicam praesnmpsere auctoritatem. Decnerat

VOS bis snscipere non timuistis (Mi. 124, 1007/10) = Hi. 464—467, 6 .

F. 88 ’’ Item ex eadem : Nemo enim Ms nequitiam = Hi. 470, 19

und 20. F. 88* Et post pauca: Qnod enim scripsistis Ms absqne

sna dampnatione = Hi. 471, 10—472, 7. F. 89* Et post aliqnanta:

Noluit itaqne dominus Ms confluere debent = Hi. 472, 17—473, 4.

F. 90® Item ex subseqnentibns : Judices aatem alii Ms diligentes

esse cnstodes = Hi. 473, 9—474, 19. Vgl. Migne 124, 1010/13.

F. 91® Ex epistola sanctissimi archiepiscopi Felicis et eius

sancti concilii Atbanasio et uninersis Egyptiorum Thebaidomm
et Libiorum episcopis rescripta- in qua consultationibus eorum-
quas super episcopornm persecutionibus direxerunt- canonice re-

spondetur. Non ita in ecclesiasticis Ms se praegravari uiderit =
Hi. 484, 1—6 und 488, 8—11. Item ex eadem: lam enim formam
dedimus Ms solatio rei existunt = Hi. 490, 8—22. Et post pauca

:

Non enim de fontibus Ms data idus febr. Agario et Juliano u u c c.

con^. = Hi. 490, 7 von iinten—491, 18. Vgl. Migne 124, 1013/14.

F. 92® Item ex Graecis et Latinis superius (F. 85®) praetaxa-
tis : Nam si suis rebus bis propositionibus respondeat (Mi. 124, 1014)
= Hi. 758, 3 von unten—7B9, 8 .

F. 92® Ex decretis Caelestini papae. Nulli sacerdoti

liceat bis permissa frangatur (Mi. 124, 1014) = Hi. 561, 1, Sp.,

31—36. Hincmar Rhem. wirft (Mi. 126, 414) dem Hincmar von
Laon vor, er babe bei ‘canones’ das Wort ‘suos’ weggelassen, ‘quod
ibi habetur’. .^ein auch bei Hinscbius ist keine Spur von diesem
Worte.

F. 92* {rothe Uncial) Quod docendus sit populus non subse-
quendus. Docendus est bis Data XII kl. augs. Florentio et Di-
onisio conss = Coelestini (Mi. 124, 1014 D), Hi. 561, 2. Sp., 2G~Ende.

F. 92* Ex decretis S i x t i papae. Sixtus episcopus omnibus
orientalibus episcopis in domino salutem Ms (F. 96*) : Data kl. Aprl.
Valentiniano et Florentio {corrigirt zu Florentine) • u u • cc- conss.
(Mi. 124,1015/20) = Hi. 561—565. Die Lesarten sind von Hin-
schius citirt. Fol. 96* (= Hi. 565,21) steht im Anfang: aduersus
mundi rectores

;
dann sind 6^/2 Zeilen leer gelassen, worauf folgt

:

Haec fratres (565, 26). DieseLucke findet sichnicht beiM. 124, 1019/20.
F. 96* Item ex suprascriptis (F. 85*) capitulis. Sancta sy-

nodus romana dixit bis videri iure potest (Mi. 124, 1020) = Hi. 758, 17—759, 11 ;
also fast dasselbe, was fol. 92“ excerpirt ist.

F. 97® Item ex eisdem: Nullus metropolitanus episcopus bis

clericorum confirmetur (Mi. 124, 1020) = Hi. 761, 6—10 (= fol. 85*).

F. 97® Ex epistola papae Gelasii ad Anastasium principem
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de Acatio in concilio Calcidonensi a sede apostolica competenter

faisse dempnatnm. Xec plane taceamns bis permissus (Hi. 643,

1. Sp., Z. 8—16). Sed nec ilia bis habnerit facaltatem (Hi. 643 a,

29—35). Et post panca : Sanctae memoriae qaippe Athanasinm bis

dampnasse cognoscitur (Hi. 643a, 35—55). Vgl. Mi. 124, 1021A—C.

F. 97^ Item de eadem re. Post qningentos annos constituta

Christi bis dampnatus fuerit dampnatns sit : 7 Zeilen Text

(— Mi. 124,10210), den ich nicht best ini men konnte.

P. 97** Ende: Sanctus Gr egoriu s in epistola ad Theoctistam

patriciam dicit : Si qai nero sunt qui dicnnt bis contraria locuntur

(Mi. 124, 1021) = Hi. 745, 2. Sp., Z. 8 von unten. Dock iveicht der

Text ziemlich ab. So lautet sogleich die 3. Zeile: necessitate si ana-

tbematizaverit (f. 98^) ant contra ea quae sub anathemate
prohibita sunt praesumpserit anathematis vinculo . . .

Spdter procul dubio bos anatbematizamus (746, 8) et ego et omnes

catholic! episcopi atque nniversa ecclesia quia veritati contraria

sentiunt et contraria locuntur. Hincmar Hbem. (Mi. 126, 367 C u.

5810) wirft dem Hincmar Laud, vor, da6 er bier 2 Stellen ge-

falscht babe. Allerdings stimmt der Text des Hinschius mit

Hincmar Rh., nicbt mit Hincmar Laud.

F. 98“ Ut si quis sacerdotum contra baec interdicta fecerit

a suo sit officio submovendus. Leo per universas proviutias

episcopis consistentibus : Hi. 614, 1. Sp., Z. 33/34; vgl. 35/37. Hoc

itaque bis noverit denegari (Migne 124,1022) = Hi. 615, l.Sp.,

Z. 5-19.

F. 98“ Ex periocba -V- Nicbolai papae praesentis Adrian!

papae praedecessoris Michabeli Grecorum imperatori directa.

Die weitlaufigen Briefe des Pabstes Nicolaus 1. (858—867) an

den Kaiser Michael (840—867) sind gedruckt im 119. Band Migne’s

und jetzt in den Monumenta Germaniae in dem von Perels be-

sorgten 2. Theile des 6. Bandes der Epistolae.

F. 98** Decretalia autem quae bis et increpandi = Migne 119

Sp. 788D/E = Perels p. 450, Z. 12/18. Gegen diese Worte spricht

Hincmar Rhem. (Migne 126 Sp. 382 D), ohne den Nicolaus I als

Urbeber zu nennen.

F. 98'' Sancti Calcidonensis concilii bis inteUigi (so) uoluit =
Migne 119, Sp. 9440—945B. = Per. p. 470, 24—471, 27.

F. 99“ Item ipse: Cum beato Petro bis capi mendacium =
Migne Sp. 9540—956, 1. Zeile = Per. 480, 16—431, 34.

F. 100“ Volumus et ita decernimus istius modi pontificem bis

vocabulis appellandus = Migne Sp. 1026B—1027, 3. Zeile =
Per. 496, 28-497, 7.
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F. 100'’ unten\ Item ipse: Praelati indicium semper his orta

dampnatio = Migne 119 Sp. 1028D—1029A = Per. 498, 25—35.

F. 101* Eine Zeile leer] dann: Sicnt ex apostolicis his possit

absolvi = Migne 119, Sp. 1029D = Per. 499, 15.

F. 101* Ztcei Zeilen leer (fiir TitelT). Dann: Ecce hie evi-

dentissime ostenditnr si quis contra romanorum pontificum decreta

obUqui (obloqni) praesumpserit inre temeritatis argnetnr.

Fol. 101* Eine Zeile ist leer. Dann folgen die Worte

:

Haec

succincte quidem excerpsi ac passim pro qualitate negotii contex-

endo promiseneque conserendo ordine enm praepostero turn compo-

sito sed et sensim connexo ascivd qnae plenins directo tramite ser-

vato ex romanorum pontificum decretis in alio codicello examussim

de multis modica deflorando collegi. Dann ist eine Zeile leer. In

netier Zeile folgt

:

Peuerentissimo Remornm archiepiscopo Hincmaro

Laudunens. ecclesiae minimus episcopornm Hincmarus debitam

in Christo devotionem. Fateor nunquam me volnisse aut velle . ..

Dieser Brief des jungern Hincmar bricht mit dem Ende des 102.

Blattes mit den Worten ‘dispensandum sine praepotio’ unvoll-

standig ab
;
was erhalten ist, steht bei Migne Patrol. 124, Sp. 979

—

981B, mit wenigen Varianten.

Diese beiden letzten Absatze der Sammlnng sind sicher von

Hincmar Laud, selbst verfa6t, wie der Spott des alteren Hincmar

(Migne 126 Sp. 382 u. 383) beweist; sie haben das Biichlein be-

schlossen. Die letzten Worte ‘quae plenius directo tramite ser-

vato ... in alio codicello . . . deflorando collegi’ hat leider der altere

Hincmar nicht citirt nnd nicht besprochen. Denn ich verstehe sie

nicht. Der jiingere Hincmar sagt, daB er in einer anderen Samm-
lung diese Excerpte aus den Pabstschreiben (d. h. wohl aus Pseudo-

Isidor) in richtiger Ordnung (d. h. wohl in der Ordnung der Quelle),

aber umfangreicher gesammelt habe. Das verstehe ich nicht, da

schon in dieser Sammlung die chronologische Ordnung des Pseudo-

Isidor ziemlich gewahrt ist, und besonders weil keine andere der-

artige Sammlung bis jetzt veroffentHcht ist (denn an die bei

Migne 124 Sp. 993—998 gedruckten zwei Stiicke unserer Sammlung
ist nicht zu denken, s. S. 220) und weil in den umfangreichen Streit-

schriften der beiden Hincmare ich keine zweite derartige im Jahre

869 Oder vorher von Hincmar Laud, verfaflte Sammlung erwahnt

finde. Ist vielleicht diese fruhere Sammlung aus Pseudo-Isidor in

einer bisher anonymen oder pseudonymen Schrift zu finden? Zu
vergleichen ist Hinschius S. LXXIII—LXXVI und besonders Berlin

Codex PhiUippicus no 91, f. 48—141 (Rose).

Diese IJbersicht fiber Hincmar’s von Laon Auszfige aus Pseudo-
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Isidor veroffentliche ich, um das Studiam jenes rathselhaften Werkes

und der damit verkniipften Fragen in Etwas zu fordem. Ich

mochte noch anf ein anderes Hilfsmittel hinweisen ; die Gresetze

des Satzschlusses. Wie die kaiserliche Kanzlei, so haben

auch die Pabste im 4. Jahrhundert die Hegel angenommen, da6

vor den Sinnespausen gewisse Cadenzen erlaubt, andere ver-
boten seien, und haben diese SchluCcadenzen vor 400 qnan-

titirend, nach 400 accentuirend eingehalten. So herrschen in den

Pabstbriefen des 5. und 6. Jahrhunderts die accentuirten SchluB-

cadenzen: vexat aerumna, potestatis impietas, dominum supplicamus

und hei MancJien v4rbum veritatis (vgl. meine Ges. Abhandlungen

zur mittellateinischen Rythmik II S. 259).

Diese stilistische Kunst wurde im 8. und 9. Jabrhundert we-

niger und weniger gepflegt. Z. B. die beiden Hincmare iiben sie

nicht. Der sogenannte Pseudo-Isidor auch nicht. Die Vorrede

(bei Hinschius S. 17 ff.) bringt genug falsche Schliisse, wie untim

facere, mstitutionem potest, tot exemplaria quot codices, iudica-

verint, constitutiones. Die Frage ist zunaebst, wie Pseudo-Isidor

zn der Regel stand. Kannte er sie nicht und kiimmerte er sich

nichts darum, so miissen die grofieren Stiicke, in denen keine

SchluBcadenz die Regeln verletzt, gut abgeschriebene alte Texte

sein. Aber der Mann kann ja, wie wir es than oder thun sollen,

die Regel gekannt und bei der Revision oder Fabricirnng der

Texte sehr beachtet haben, wahrend er fur sich selbst in seinen

eigenen Schriftstiicken sich Nichts darum kiimmerte. In diesem

Falle waren nur die unrythmischen Stiicke verdachtig. Doch ist

es wenig wahrscheinlich, da6 Pseudo-Isidor ein so verschlagener

Kenner der Theorie gewesen sei.

Mit dem R e i m kann man bier nichts beweisen. Schon Cy-
prian verbindet meist mit dem rythmischen SchluB den Reim. Ge-

radezu betaubend ist die Reimprosa der Spanier des 7. Jahrhun-

derts (vgl. meine Ges. Abhandlungen II S. 279). Die Yorrede des

Pseudo-Isidor beginnt zwar: Compellor a multis tarn episcopis

quam reliquis servis dei canonum sententias coUigere et uno in vo-

lumine redigere et de multis unum facere
;
allein so fahrt er nicht

fort. Andere, wie z. B. die beiden Hincmare, lieben den Reim
weit mehr, aber auch sie setzen ihn nur oft, ja sehr oft, aber nicht

immer.



Bedae oratio ad deum.

Von

Wilhelm Meyer aus Speyer.

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 22. Juni 1912.

Fast scheue ich mich, das vorzabringen, womit ich hier be-

ginnen muB. Derm das ist keine Wissenschaft. Aber vielleicht

wird dock die Erkenntiiis gefdrdert, welch tinentbehrliche Wissen-

schaft die mittellateinische Philologie ist, die ich hoch zu bringen

wunsche.

Als ich ans einer dem Alcuin zugeschriebenen Sammlang von

Gebeten (Migne 101 Sp. 510/611) der pariser Handschrift 1153

(saec. IX) das Keisegebet des Gildas hervorzog (s. diese Nachrichten

1912 S. 52), da mufite ich oft die nah verwandte Sammlnng
(Migne 101 Sp. 1383—1416) einer Hft des X. Jahrhnnderts in Or-

leans, no 184 (161) pag. 260—356, einsehen, welche Martene ent-

deckt und in seinem Tractatus de antiqna ecclesiae disciplina 1706

S. 619—663 zum 1. Mai abgedrnckt hat.

Martene hat da S. 637 unter dem Titel Oratio Bedae presby-

teri 13 verlotterte Hexameter, dann nnter dem Titel Item einsdem

13 verlotterte Pentameter gedrnckt, wie ich sie anf der iibemach-

sten Seite abdmcken lasse. Keine Versreihe gibt einen Sinn. Als

icb, wie naturlich, die Pentameter zwischen die Hexameter einschob,

trat der Sinn dieser Distichen hervor, den ich dann mit philo-

logischer Arbeit so weit herstellte, wie ich ihn anf der gegen-

iiberstehenden Seite gebe.
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Natiirlicli dachte ich, was ich gethan hatte, sei schon langst

gethan. Allein in den Abdriicken jener Sammlung ans Orleans,

welche 1737 nnd 1863 erschienen sind, sind die Hexameter nnd

Pentameter ebenso sinnlos getrennt. Ich snchte nnn in den

Ansgaben der Werke Beda’s. Allein bei Giles nnd in dem 94. Bande

Migne’s sind diese Verse nicht gekannt. Endlich hat 1907 Dreves

in dem 50. Band der Analecta hymnica S. 96—116 zusammengestellt,

was er von kleineren Gedichten Beda’s kannte. Aber auch hier

fand ich diese 13 Distichen nicht.

Beda zahlt in dem Verzeichnis seiner Schriften selbst anf:

Liber hymnorum diverse metro sive rythmo. Sonst wissen wir

von diesem Bnche nichts. Was Dreves znsammen gedrnckt hat,

das mogen zerstreute Stiicke jener Sammlnng sein. Eben in dieser

Sammlnng hat wohl anch diese Oratio gestanden. Sie macht Beda
dnrehans Ehre. Deshalb will ich einige Erlanternngen beifiigen.

Andere solehe Gebete an Gott zn vergleichen ist niitzlich,

wenn man das Wesen des Beda’sehen Gebets verstehen will. Das
Urbild ist das Vaterunser, die Oratio dominica. Es sind die ein-

fachsten nnd natiirlichsten Gebete, in denen der Mensch seinem

Gott vortragt, was er mit seiner Hilfe zu erreichen wiinscht.

Solehe Gebete sind in der Prosa hanfig
;
seltener in der Dichtung,

anf die ich mich hier beschranke.

Prndentins. In den beiden verwandten Sammlnngen, der

von Orleans nnd der in Paris latin. 1153 (Migne lOl Sp. 1396 nnd

Sp. 544, dann in Cassander Opera p. 442), stehen als eigene Oratio

die SchlnBverse (931—966) der Hamartigenia : 0 dee ennetipotens

animae dator o dee Christe. Das ist kein reines Beispiel dieser

Art, sondem mehr ein BuBgebet. Nach einem Schnldbekenntnis

bittet der Dichter (V. 940—951), da6 nicht der fiirchterliche Teufel

seine Seele hole. Er beansprucht nicht, in die himmlischen Woh-
nungen der Seligen zn kommen (952—957); allein er bittet nm
gnadige Strafe: 966 me poena levis clementer adurat.

Echte Vertreter der Art sind die beiden Gedichte des Pau-
lin us von Nola. Das erste (no. IV Oratio: Omnipotens genitor

rerum cui summa potestas, 19 Hex.) bittet nach dieser Anrufung

Gottes um ein friedliches nnd rechtschatfenes Leben, um eine an-

genehme Hauslichkeit, brave Dienstboten und morigera et coniunx

caraque ex coniuge nati. Nur der folgende, selbstzufriedene SchluB

dentet anf den Himmel:

moribus haec castis tribuit deus, hi sibi mores

perpetuam spondent ventura in saecula vitam. (s. S. 232).
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Oratio Bedae presbyter i.

0 deus aeternae (-ne drm) mundo spes nnica uitae

Da mibi suffragiom in tanto discrimine firmum

Ne caro snccnmbat ualidis infirma tyrannis

Me similem cineri uentoque umbraeque memento

Sed tna (tuae d r ni) perpetuo pietatis qnae fulget ab aeno

Tegmine qui carnis neniens uestium (uestitur d r m) ah alto

Aerios caro quo posset deuincere flatus

Proelia si fremitent condamet (condamnet r m) et hostica salpix

Te duce fidente facilis uictoria ditet

Liber ut a laqueis tete protegente profundis

Et rex magne tui florere per edita templi

Nam tua nostra (noster d r m) amor sitit atria dulce decnsque

Audiat angelico dulces qua carmina laudes.

Item eiusdem.

Eida manens miseris solus in axe salus

Et famulum a nece rex magne tnere tuum

Si sola innumeris obuia tela paret

Graminis utque decor sic mea uita fugit

Eripiat semper fraudis ab ore tuum
Ancipiti cbelydrum percutis ense ferum (ferrum d)

Et uaga signifero uetere castro (castra r m) deo

Truxque cruenta citet miles in arma suos

Nexa (Nexat d) tibi nullus pectora turbat hydros

Altithrone merear (mercar d) lucis adire uias

Atque sacris superum celsus adesse choris

Cemere glorifice (glorificet d r m) laeta per arua domus
Dauit coque (David quoque d r m) sacrum personet ore melos.

1) Der oben gedruckte Text stcht geschrieben in der Handschrift 184 (161)

der Bibliothek in Orleans = 0, deren Collation ich der Giite des Herrn Biblio-

thekars Cagnieul verdanke. In Klammern beigesetzt sind die Abweichungen,

welche der Abdruck dieses Textes zeigt in d — Martene, Tractatus de antiqua

ecclesiae disciplina 1706 p. 637 ; in r = Martene, de antiquis ecclesiae ritibus,

III 1737 p. 670; in m = Migne, Patrologia latina 101 Sp. 1397. d und r und

m = edd.
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Oratio Bedae presbyteri.

0 dens aeternae mnndo spes nnica vitae,

fida manens miseris solas in axe sains:

3 Da mihi suffraginm in tanto discrimine firmnm

et famnlnm a nece, rex magne, tnere tnnm;

ne caro snccnmbat validis infirma tyrannis,

si sola innnmeris obvia tela paret.

7 Me similem cineri ventoqne nmbraeqne memento!

graminis ntqne decor sic mea vita fugit:

sed tna perpetno pietas qnae fnlget ab aevo

eripiat semper frandis ab ore tnnm!

11 Tegmine qni carnis veniens vestitns ab alto

ancipiti cbelydrnm percntis ense fernm,

aerios caro qno possit devincere flatns

et vaga signifero vertere castra deo:

15 Proelia si fremitent conclamet et hostica salpix

trnxqne crnenta citet miles in arma snos:

te dnce fidentes facilis victoria ditet,

nexa tibi nnllns pectora turbet hydros:

19 Liber nt a laqueis tete protegente profnndis,

altithrone, merear lucis adire vias

et, rex magne, tni florere per edita templi

atqne sacris superum celsus adesse choris

!

23 Nam tua noster amor sitit atria dnlce decnsque

cernere glorificae laeta per arva domns,

andiat angelico dnlces qua carmine landes

David qnaqne sacrum personet ore melos.

1 aeterne edd 9 tuae edd 9 pietas M (Meyer), pietatis 0 edd 11 vesti-

tus M, uestium 0, vestitur edd 12 ferrum d 13 possit M, posset 0 edd 14 ver-

tere M, uetere 0 edd 14 castro O d 15 conclamet M, condamet 0 d, con-

damnet r tn 17 fidentes M, fidente 0 edd 18 nexat d 18 turbet M, turbat 0 edd

19 Liber at? 20 merear d 23 noster d, nostra O 24 glorifiee 0, glorificet

edd 25 carmine M, carmina 0 edd-, audiat angelicae dulcis qua carmina laudis?

26 Danit 0 26 qnaque M, coque 0, quoque edd.
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Viel religioser und theologisclier ist das V. Gredicht, Oratio

:

Omnipotens solo mentis mihi cognite cultn, 85 Hex. Auf die lange

Einleitung (1—30), die Schilderung der AUmacLt des angeredeten

Vaters und Christi, folgen mit wiederholtem ‘da’ die Bitten: auf

Erden solle der Vater ihn schiitzen gegen die Siinde (31—36) und

in den Himmel gelangen lassen (37—42); da )er das Grotzenthum

hasse (43—57), moge der Vater ihn in den verschiedenen Lebens-

lagen rechtschaffen bewahren (58—78). Christus moge zur Er-

fuUung dieser Bitten verhelfen (79—85).

Eugenius vonToledo (Auctores antiqu. XIV ed. Vollmer

p. 232) hat ebenfalls eine Oratio in 22 Hex. gedichtet. Nach der

Einleitung: Rex dens inmense, quo constat machina mundi, quod

miser Eugenius posco, tu perfice clemens^), folgen die mit ofterm

‘da’ eingeleiteten Bitten um ein frommes, ehrbares und ungestortes

Leben, dem ein Tod mit Vergebung der Siinden folgen moge. Das
ziemlich flache Gedicht war zum Gebrauch geeignet und findet sich

deshalb oft einzeln abgeschrieben
;

so auch in der Sammlung von

Paris 1153, dessen Lesarten vonVoUmer mit den Chiffem & und
‘Alcuin’ notirt sind; dann in unserer Handschrift von Orleans un-

mittelbar vor unserm Gedicht des Beda. Es ist schade, da6 ge-

rade diese tlberlieferang Vollmer nicht gekannt hat. Denn dem
allgemeinen Gebrauch des Gebetes stand der Eigenname ‘Eugenius’

im 2. Hexameter entgegen. VoUmer notirt viele Umarbeitungen
dieses Verses, meistens mit ‘imploro’. Allein die Hft von Orleans

enthalt die einfachste Losung der Verlegenheit, indem sie statt

‘Eugenius’ setzt ‘en famulus’^).

Wohl bald nach Beda entstanden ist das Gebet: Sancte
sator suffragator (Mullenhoff, Denkmaler no 61

;
Dreves,

Analecta 51, 299 und sonst), das aus 28 oder 29 derartigen, stark
gereimten Zeilen besteht. Es gehort wahrscheinlich zu dieser Ge-
betsgruppe. Die ersten 9 Zeilen sind an Gott Vater gerichtet and
enthalten die Einleitung, das Lob Gottes. Die an Christus ge-
richteten folgenden 9 und die an den heiligen Geist gerichteten

1) Ich glaube, daB dies Gedicht verfaBt ist nach griindlicher Lektiire des
Trinitiitshymnus des Hilarius von Poitiers ‘Ante saecula qui manes’, den ich in
diesen Nachrichten 1909 S. 400 gedruckt habe.

2) Vollmer notirt, daB die wichtige Rythmenhft in Brussel 8860—67 auch
dieses Gedicht enthalt, aber mit dem Zusatz von 2 Hexametern nach dem zweiten
1 erse und von 2 Hexametern am Schlusse, dann mit starken Varianten im 16.

und 22. Verse. Die zugesetzten Verse und ganz ahnliche Varianten finden sich
schon in Cassander’s Opera 1616 p. 443, eine beachtenswerthe Thatsache, da Cas-
sanders wichtige Textquellen noch sehr im Dunkeln liegen.
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folgenden 5 Zeilen bringen ntir Bitten am Schutz gegen den bosen

Feind. Endlich der an Maria gerichtete Scblnfi von 5 (6) Zeilen

bittet ‘Alma nutrix fold manas mihi, ut Christo dicam grates’.

Die 16 Hexameter in den Poetae aevi Karolini I 351 ‘0 deus

omnipotens nostrae spes sola salutis’ enthalten nach der Einleitang

(V. 1 2) nur geistliche Bitten, da6 Christos den Betenden schiitze

vor Siinde and ihn auf dem rechten Wege erhalte, ‘at laudes laeti

tibimet dicamns ubique’. (Nach dem zweiten Verse ist wohl Etwas

ausgefaUen).

Die dem Rabanas Maurus zugeschriebenen 27 Distichen

(Poetae aevi kar. U 171 ‘Omnipotens genitor qui rerum es maximus

anctor’) haben als regelrechte Eialeitang das Lob der Trinitat

(Y. 1—4). UngewohnUch ist das folgende breite Schuldbekenntnis

(V. 5—26). Dann folgen die gewbhnlichen Bitten mit ‘da’, um
einen frommen Wandel aaf Erden and nm gnadige Aufnahme in

den Himmel (27—52). La6t man, wie richtig, die Doxologie (V. 53

and 54) aufier Rechnung, so ist die Zahlenmitte nach V. 26 auch die

geistige Mitte.

Die andere dem Rabanus Maurus zugeschriebene Oratio,

Poetae a. k. II 174, 19 Hex., hat als Einleitang ein ungewohnlich

grofies Lob Giottes (V. 1—9). Dann folgen die Bitten um frommes

Leben (V. 10—16) and der Schlofi ‘Sicque tuam laetum tribuas

tunc cernere vultum,' Perpetuo et vera me gaudia carpere fructu

(Diimmler setzte irrig ein Komma vor et).

So wird die natiirliche und einfache Gliedernng dieser Gebete

an Gott deutlich. Der Anrede ‘Vater unser der da im Himmel
bist’ entspricht iiberall eine Einleitang, welche Gott lobt.

Dann kommt die Hauptsache, die Bitten. Diese konnen auf das

irdische Leben beschrankt sein. In diesem Falle betrefPen sie in

alterer Zeit die auBeren Yerhaltnisse, wie Vermogen, Gesundheit,

Familie und Freunde, und zugleich die innem Verhaltnisse, wie

Sittenreinheit, rechten Glauben usw. Eugenius ist wohl der letzte,

welcher auch um auBeres Gliick betet. An diese Bitten, welche

die Lebenszeit angehen, reihen fast alle Dichter zum Schlusse

Bitten, welche die Zeit nach dem Tode betreffen.

So wird auch B e d a ’ s Oratio klar und durchsichtig. Auf die

einleitende Anrede an Gott (V. 1. 2) folgen die Bitten, und zwar
erstens um ein rechtschaffenes Leben (V. 3—18), sodann um Auf-

nahme in die himmlische Seligkeit (V. 19—26). Die ersteren Bitten

sind in ein stolzes kriegerisches Bild gekleidet, Christus moge ihn

gegen die gefahrlichen AngrifPe des bosen Feindes vertheidigen.

Beda ist der Erste, welcher Bitten um auBere Giiter, Vermogen,
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Gesundheit, gate Frennde usw. weggelassen hat. Aasfahrlich sind

die Bitten um die ewige Seligkeit. Die stolze, bilderreiche Aus-

drucksweise der damaligen Angelsachsen bringt die guten Ge-

danken zn prachtiger Erscheinnng, so daB dies Gedicbt dem Beda

Ehre macht.

Bei der EinzelerklSrnng nehme ich besondere Riicksicht anf

sprachliche Beriihnmgen mit der sicker von Beda verfaBten nm-
fangreichen Vita Cnthberti, welche bei Migne 94 Sp. 575—596 ge-

drnckt ist, leider mit schulerKaften Fehlern in denWortem nnd

in der Interpunction.

Distichen mit dem Namen Beda’s sind nnr wenige erhalten.

Setzt die spate Zeit iiberhanpt gem eine Sinnespanse im SchluB

des Distichons, so gescbah dies selbstverstandlich von Beda in

den 27 Distichen auf Edithrida mit der Wiederholnng;

Alma dei trinitas, qnae saecnla cuncta gubemas,

adnue iam coeptis, alma dei trinitas.

In nnserer Oratio steht das einleitende Distichon allein. Weiterhin

sind, wenn ich nicht sehr irre, je 2 Distichen zn einer kleinen nnd

je 4 Distichen zu einer groBeren Sinnesgruppe znsammengefaBt

:

V. 3—10 nnd 11—18 (irdisches Leben), V. 19—26 (ewige Seligkeit).

Heim ViVidL Alliteration spielen bei Beda keine besondere Rolle
;
aber,

wie V. 2, 14, 19 nnd 20 zeigen, sind sie mindestens nicht gemieden.

V. 2 vgl. Cnthbert, Migne 94 Sp. 596B: vita manens castis

Inmenque salusque per aevnm. 4 vgl. V. 21 rex magne. 5/6 vgl.

Cnthbert Sp. 582D: Se gandent agnosse dolos ac tela tyranni, spi-

ritns extinxit sacri qnae praescia virtns (so ist zn interpnngiren

;

nicht nach dolos nnd extinxit). 6 vgl. Cnthb. 594C : Tela qnibns

victor confregerit obvins armis. 7/8 vgl. Hiob 14, 2 homo qnasi

flos egreditnr et fngit velnt umbra; Jes. 40, 6 omnis caro foennm
et omnis gloria eius quasi flos agri; ebenso 1 Petr. 1,24, doch ‘flos

foeni’. Anch Jacobi ep. 1, 10 hat sicnt flos foeni transibit. Beda’s

‘graminis decor’ ist wohl = flos foeni.

ZnV. 12 chelydrnm fernm nnd 18 nullns hydros vgl. Cnthb. 582C:

Ne vaga pestiferi landat (corr. ludat) vos aura chelydri; 583 C:

nexn bacchante chelydri; 594 C; torviqne crnenta chelydri tela;

nnd 583 C : fngiens ut cesserit hydros. 13 aerios flatns, nemlich der

Tenfelsschlange
;
vgl. Denter. 8, 15 serpens flatn adnrens. 14 vaga

castra, das Heer des Teufels
;
Gen. 4, 12/14 vagus et profugus in

terra. 18 vgl. Cnthb. 589A: nexus amore vati und nos pectore

nexos.

V. 19 Da die vorhergehende Periode sich von V. 11 bis V. 18

hinzieht nnd jetzt V. 19 mit Liber der zweite TheU der Bitten (nm
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die ewige Seligkeit) beginnt, so ist vielleicbt nack hydros stark

zu interpirngiren tmd mit Liber at a laqueis ein neaer selbstan-

diger Satz za beginnen. 19 vgl. Paalin Nol. V, 35 ; Vitemas la-

qaeos, qaos letifer implicat angais. V. 21 florere, ein seltsamer

Aasdrnck statt gaadens morari. 25 qaa= wo ist ein Lieblingswort

des Dichters Beda. Ich dachte an: Andiat angelicae dalcis qaa

carmina landis; vgl. Catbb. 579A: Vobis at angelicae pateant

sacra carmina landis. 26 David ist Genitiv. Sonst vgl. Paalin

Nol. V, 84 von Christas im Himmel : consona qnem celebrant mo-

dnlati carmina David.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 2. 17





liber Eupolis Demen und Aristophanes Ritter.

Von

Brnno Keil (Korr. Mitgl.)

Yorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 22. Juni 1912.

I.

Uber Handlnng und Chor in Eupolis Demen.

Im SchluBteil seiner eingehenden und umsichtigen Besprechung

der neuen Papyrusfragmente au sden des Eupolis formuliert

A. Korte (Hermes 1912 XLVIII 276) einige Fragen, die auch

nach diesem Zuwachs unserer Kenntnis des Stiickes noch ofFen

bleiben : wie gro6 war die Zahl der dem Hades Entstiegenen ? wer
hat sie heraufgefuhrt ? spielte das Stiick nur in der Oberwelt oder

gab es eine Hadesscene? gab es einen Agon unter den Staats-

mannem? Zur Eosung dieser Fragen sollen im Folgenden einige

Beobachtungen beigesteuert werden
;
da6 aus ihnen Vermutnngen

erwachsen, liegt in der Natur dieser Materie.

Es ist Thiemes Yerdienst, schon vor Auffindung der neuen

Fragmente erkannt zu haben, dafi das Stiick kurz nach dem Tode
des Myronides geschrieben ist. Aber er hat diese Erkenntnis da-

durch wieder der "Wahrscheinlichkeit beraubt, da6 er an der tradi-

1) Ich ubemehme zumeist den Text Kiirtes, ohne damit in allem Einzelnen

mich fur uberzeugt zu erklaren. Abweichungen sind jeweils begrundet. Die

finihere Literatur uber die Demen ist fleifiig in der Leipziger Dissertation (1908)

von G. Thieme, Quaestionum comic, ad Periclem pertinentium capita tria, zu-

sammengebracht, woselbst auch vorsichtig und scharfsinnig iiber das Stiick selbst

gehandelt ist. Uebereinstimmung oder Abweichung gegeniiber dieser Literatur

meinerseits hier anzugeben, hatte ich nach Thiemes Zusammenfassung keine Ver-

anlassung.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 3. 18
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tionellen Chronologie des einen Myronides festMelt. Myronides

(Kircliner, Prosop. Att. n. 10509) ist im Friilijalir 479 als Gesandter

in politischer Mission tatig. Die sind im Friilijalir 412 anf-

gefiihrt
;
das hat Korte nnn aus dem Papyrus sichergestellt. Ans

dem Papyrus folgt jetzt auch, dad der Tod des Myronides unmittel-

bar der Abfassungszeit des Stiickes vorberging (s. S. 239), also

414/3 fiel. Somit batte Myronides ein Alter von 95 Jabren erreicht,

falls er sofort im 30. Lebensjabre jene Gesandtscbaft von 479 antrat.

Aber diese Annabme beruht auf barer Willkiir : sie ist einzig

gemacbt, um den Myronides von 479 mit dem im J. 414/3 ver-

storbenen identifizieren zu konnen. IJnd nicht nur willkiirlicb ist

• sie, sondern solange aucb durchaus unwabrscbeinlich, wie man den

Beweis dafiir schuldig bleibt, dad Myronides in der Eigenschaft eines

Strategen zu der Gesandtscbaft geborte. Davon boren wir nichts

;

erst fiir das folgende Amtsjahr 479/8 gibt ihm die Uberlieferung

die Strategie. War er aber als Privatmann von der Gesandt-

schaft, so wiirde er der athenischen Gepflogenbeit nacb lx twv

ojtsp tA ^rjVT'i^xovxa I'tij gewesen sein. Nun, eine Identi-

fikation gewinnt dadurcb nicht an Gewahr, dad sie anbaltend

weitergegeben wird. Kein Schriftsteller bericbtet, dad Myronides,

der Gesandte und Strateg von 479—477
,
und Myronides

,
der

Strateg und Sieger von 459—456, ein und dieselbe Person gewesen

seien. Ja, Epboros (Diodor. XI 82, 1. 4.) setzt diesen Myronides

geradezu in Gegensatz zu den fiibrenden Mannern der friiheren

Epoche, der er doch zugerechnet werden miidte, wenn er der

Mann von 479 gewesen ware
;
denn Kimon geborte mit zu der

Gesandtscbaft von 479/8: MopoiviStjc p,sv ouv iTiroavsi [raxTl VLXTjaac

xoiic Ivajr'.XXo? lYsvijOn] xoi? i:p6 auxoo T'svop.evotc fjYS[i.daiv

iTTKpavsaxdToic, 0£[j,’axoxXsi xal M'XxidSY) xai K i p, to v i. Es gilt eben,

die Fessel zu losen, die die geltende Identifikation der Bewegungs-
freiheit der Forscbung anlegt.

Der Name Moptovi§7jc und seine von ibm nicht zu trennende

Stammform Muptov sind in Athen besonders im 5. und 4. Jabrb.

durchaus nicht selten. Zwolf Beispiele baben Elircbner (Prosop.

Att. 10504—10513; 10503 b) und Sundwall (Nacbtrage z. Prosop.

Att. S. 131 r\j 73) verzeichnet. Sie batten auch den bekannten
Kiinstler Myron von Eleutberai in ibre Liste nocb aufnebmen
soUen; denn wenn ihn Plinius (N. H. XXXIV 57) in Eleutberai

geboren
,
Pausanias (VI 2, 2 ; 8, 4) einen Atbener sein lafit

,
so

verhalt es sich mit ihm nicht anders als mit dem STr]p.ixiST]c ’EXso-

^spaHsv in der dem Beginne des peloponnesischen Krieges angeboren-

den athenischen Verlustliste IG. I suppl. p. 108 n. 446a 48; seinName
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weist umsomelir nach Attika, als die boeotischen Inschriften IG.

YII aucb nicht ein eiaziges Beispiel fiir Mopmv bieten. Fiir Atben

tritt auGerdem nock das za Mupwv gehorige fem. Mupw, das wieder

ganz in Boeotien fehlt, hinzu (Kirchner n. 10503. 10503 a und ans

spaterer Zeit Snndwall S. 131 ~ 65). Also aas dem attischen Namen-
wesen lafit sich gegen die Scheidong der Manner von 479 und 459

nicht das Bedenken erheben, der Name sei zu selten, als da6 man
zwei Staatsmanner dieses Namens in zwei anfeinanderfolgenden

Generationen ansetzen diirfe. Sie mogen immerhin verwandt ge-

wesen sein, nur Vater und Sohn waren sie nicht; denn den zweiten

nennt Diodor (XI 81,4) Mopwv'Sr^v tov KaXlioo. Dagegen ist die

Abfolge MopwviOTji;—KaXXLa?—MopojvtSTjc nicht ausgeschlossen, da

die nathrlichen Bedingnngen erfullt sind, wenn der Gesandte von

479 Iz. xwv DTtsp ra irsvTTjzovxa stTj YSfoydreov war. Dock das sind

Nebenfragen; die Hauptsache ist, da6 jene Scheidung voUzogen

werden darf, also voUzogen werden mu6, wo ohne sie sich Un-
moglichkeiten ergeben.

Der jiingere Myronides ist unmittelbar vor der Abfassnng

des Stiickes gestorben
;
darum ist er allein der dph’oc sotTjzto? nnter

den der Unterwelt Entstiegenen {II v 8), daher wird er auch

allein von dem Lebenden erkannt, wenngleich nicht ganz sicker.

Denn dieser mu6 ihn gefragt haben (size p,ot w), ob er wirklich

Myronides sei, da die Antwort lautet : o]§’ abto? elp.’ szsivo? 6v o[’j

zuvh'dvr;'. (zpoaSoza’.? Wilamowitz; s. S. 240). Die Entstellung der

auBeren Erscheinung der Wiedererstandenen ist nach des Dichters

Fiktion schon bei dem erst 429 verstorbenen Perikles so groB, daB
er den Lebenden von 412 unerkennbar ist und die erstaunte Frage
(Frg. 93) veranlafit: o tizsp xs'pdXatov xwv xartoksv TjfaYsg; Endlich

hat dock wohl das frische Andenken an den Tod des Myronides
dem Aristophanes bei der Abfassnng der Lysistrate etwa im
J. 413/2 seine Erwahnung (801) nahe gelegt. So kann ihn denn
der Dichter im Hades iiber die Znstande der unmittelbaren Gegen-

wart berichten lassen (Frg. 98). Die Wahl dieses Berichterstatters

muB zudem besonders geschickt erscheinen, wo es gait, den Toten
die ganze Verrottnng der Znstande in Athen vorzufiihren; denn
der MopcovloTji; (Aristoph. Ekkl. 304), der avijp Iz’ apsv^

O’aup.aCop.svoi; (Died. XI 79, 3), durfte in dem notigen Ethos der

Entriistung sprechen. Aber die RoUe des Myronides muB eine

noch groBere Bedeutung fiir das ganze Stuck gehabt haben.

Die avaPspTrjxbtss sind weder von einem Gotte noch von einem

Lebenden heraufgerufen oder heraufgefiihrt worden. Unsere Be-

richterstatter bezeichnen sie einfach als avsarwtac oder avapspTj-

18*
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xotac Oder sagen, dafi Enpolis sie anftreten lieB (Belege bei Thieme

S. 50). Dem entspricht, dafi es II v 6 einfach o5<; ^aatv Vjxstv

x[apa vsxpdiv heifit. Tatsachlicb ist fiir die Athener ihre Erschei-

nnng vollig iiberraschend : die ersten Begriifiungsworte des Ari-

steides an seine Heimat werden durcb die verwunderte Erage ans

dem Ereise del* Lebenden unterbrochen ‘to os xpaYp-a ii lou

[— ToSs]’; Von der Oberwelt kann keine Anfforderung nach der

TJnterwelt ergangen sein. Denn batte ein Atbener — ganz gleich,

nnter welcher dichterischen Eiktion — die Toten beraufgefiihrt,

so batte dieser die VorsteUnng iibemebmen miissen, und es konnte

nicbt nur die eben zitierte Erage nicbt fallen, sondern aucb jene

andere nicbt, durcb welcbe die Lebenden sicb fiber die Person des

Myronides erst versichern mnfiten. Die Anferstandenen sind eben

nicbt erwartet
;
daber man in Myronides’ Antwort nicbt 8v a[6 xpoo-

Sozat? erganzen kann. Der, der die Toten beranfffihrte, kannte sie, da

er nacb ihrem Namen gefragt werden kann; aber von den Lebenden

kannte sie keiner, wie sicb eben zeigte. Ebenso stellte sie kein

Menscb oder Gott vor, da Myronides ffir sicb selbst zeugen muB:

also gebdrte der Ffibrer zu den Toten selbst. Die Vermittelung

muB aber eine Person fibernommen baben, die den Lebenden noch

bekannt war nnd ancb die Toten scbon kannte. Es folgt, da6

Myronides selbst es war, der die Toten binaufgeffibrt bat. Er

hat im Hades die Toten kennen gelemt, ist anf der Oberwelt noch

bekannt, also der gegebene Mittelsmann. Der Dicbter konnte ihn

zngleich gescbickt znm Ffibrer nacb oben macben, da er den Weg
eben erst zurfickgelegt batte. Und vielleicht ist durcb II r 15.

16 diese Rolle des Myronides nocb bezeugt
;
denn die Versschlusse

MjopwviSTjv — one avTj^a^sv folgen direkt anfeinander, nnd leicht

denkt man einen Zusammenbang aus, in dem Myronides als Subjekt

des Verbnms ersebeint. Doch dies ist nur eine Moglicbkeit, die dnreb

Erwagungen nahe gelegt wurde, die nicbt erst durcb diesen Text-

befund angeregt warden, sondern unabhangig biervon auf Myronides

als den Wegweiser auf der Fabrt in die Oberwelt geffihrt batten.

Unter welchen besonderen Umstanden (Besebworungen u. s. w.) diese

Eabrt dann ermbglicht wurde, ist bei unserer Kenntnis zu fragen

vermessen: der Phantasie eines Eupolis bffneten sicb Wege, die

Niemand zu abnen vermag. Wenn nun die Fabrt der Heroen un-

mittelbar nach Myronides’ Eintritt in ihren Kreis erfolgte, so wird

aucb sein Bericht es gewesen sein, der sie bewogen bat, aus Liebe

zu ihrer ‘herrlichen Stadt’ sicb zu dem letzten Rettungsmittel zu

entschliefien : hinaufzugeben ans Tageslicht und selbst dort nach

dem Eechten zu seben.
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Aber es gingen nicht alle: welche Auswabl hat der Dichter

getrolfen ? Die Aristidesscholien (III 672 Ddf.) nennen entsprechend

denWorten des Aristides (II 300, 11) ‘ttov xwti'.otcov IroiTjas tittapac

Tdiv ^zpoatazm aveaiibza^, iv ot? Soo Toormv evsiaiv’ die vier Namen
des Solon (vgl. Thieme S. 51), Miltiades, Aristeides, Perikles. Alle

vier sind jetzt tatsachlich fiir die Rollen der avaPspTjxoTec gesichert,

nachdem Solon durch II r 6 Bestatigung gefnnden hat
;
die anderen

drei boten schon die Fragmente. Aber nach dem Papyrus steht

jetzt Myronides unzweifelhaft als fiinfter neben ihnen, wie friiher

schon Frg. 98 hatte annehmen lassen; dazn konnte nach Frg. 123

noch Peisistratos treten. Sind also die Angaben des Aristides

samt denen seines Scholiasten falsch? Auf den letzteren ist nicht

ohne weiteres zn bauen; denn er konnte sehr wohl, um die Ueber-

einstimmung mit den Aristidesworten zn erzielen, nnr vier Namen
aus EupoKs ausgelesen haben. Aber darf man auch dem Aristides

selbst miBtrauen? Er sagt ganz scharf; IrcotTjas -dtrapai; xwv rpo-

ataToiv avsotwxac, nicht zszzapa^ zpoazdzcti; aveaTtoTac, d. h. aus der

Zahl der jcpoatatat hat er nur vier auf der Oberwelt erscheinen

lassen; dieser SchluB ist um so sicherer, als Aristides hinzufiigt,

dafi von den vier itpootatat, die ihm durch Platons Grorgias gegeben
waren, nur zwei (Miltiades und Perikles) bei Eupolis hinaufge-

gangen seien, also nicht auch die von ihm mitverteidigten Themi-

stokles und Kimon.

Aber Myronides? Aristides hat auch in dieser Hinsicht ganz
scharf gesprochen. Als irpoararai bezeichnet er jene vier, Myronides
wurde aber nicht unter die irpoatatai gerechnet. Das beweist ganz
sicher Aristoteles. In seiner Uebersicht iiber die Ttpoatatai (rp.

Ath. 28) zahlt er folgende auf : Solon Peisistratos, Kleisthenes, Xan-
thippos, Miltiades Themistokles Aristeides; Kimon Ephialtes Peri-

kles Thukydides; Nikias Kleon, Theramenes Kleophon, laBt also

Myronides aus. Man wird mit Recht fragen, ob fur den spaten

Redner diese Distinktion nicht zu fein ist. Vielleicht — wenn
nicht eben das Stuck selbst sie ohne weiteres an die Hand gegeben
hatte. Damit haben wir die Probe auf unser frliheres Resultat,

soweit es die Rolle des Myronides betrifft: er war nur der

Y»’r<5c, nnr dazu da, die grofien Alien hinaufzufiihren
,
deren Mah-

nung und'Eingreifen den inneren Gehalt und die auSere Anord-
nung des Stiickes sowie seine Wirkung bestimmten. Er ist in

den ‘Demen’ nur Mittel zum Zweck gewesen, nicht eigentlich ein

aveoTwg, sondern der avaaTijoa;, avaYa^wv. Und tatsachlich war ein

Mann zweiter GroBe — wie es doch Myronides gewesen ist —
und war ferner ein eben in jener Zeit erst Verstorbener vollig
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ungeeignet, die Rolle des richtenden Mahners aus der alien grofien

Zeit zu iibernehmen. Him fehlte dafiir die Antoritat, die nur

iiberragendes Wirken oder die Sanktionienmg durcb die Tradition

geben kbnnen. IVlnB dock selbst ein Aristeides in der Sykopbanten-

szene (III r v) seine Antoritat gegen die AngritFe der Lebenden

wahren, and noch drastischer zeigt sick die Freckkeit des Syko-

pkanten, wenn man, wie notig, Frg. 91 kinznziekt. Da mufi Ari-

steides sick die Frage gefailen lassen
; ^ izBvqz'uxc; wv otzatoc

‘Als armer Schlucker bliebst stets beim Reckten ?’
*). DaB der

Rketor Aristides den Myronides niekt mitzaklt bei den Tipoataxai

aveatwTEc, findet also voile Erklarung ans der Rolle des Mannes bei

Enpolis, die selbst wieder dnrck seine politische Stellung und in

anderer Hinsicht dnrck seinen Charakter gerechtfertigt ist.

Dock es bleibt nock Peisistratos. Ick kbnnte seine Hinein-

zieknng in den Kreis der vier Alien einfack mit dem Bemerken
ableknen, daB die einzige Erwaknnng seines Anftretens in nnserm

Stiicke (Frg. 123 EiiroXtc Ss Iv AT)[j.otc slaaYst tov OetataTpaToy PaaAsa)

es niekt verbietet, seine Rolle allein anf die Unterweltsszene zn be-

schranken; aber wir bediirfen dieser bedenklicken Ansflucht niekt.

Dafiir mnfi ick anf die Szenen in dem lebenden Athen kommen.
Die Heroen sind plotzlich, nnerwartet nnd nnerkannt, in Atken

1) L’berliefert ist, wie schon Kock in den Supplementen (III p. 717) nach

Marquardt angab, Ipajttutxsvov ’^ptiTei'oqv rov oixonov ur:6 toO tj to vr^Tt'a; ly/vou 8i-

xdio; o'jTuj o’d-psTtdij i-oxoivipievov. Das Partizipinm tuv zeigt concessiven Aus-

druck an : ‘obwobl du — warst
,

bist du doch’
;

die mit der Armut verbundene

Kechtlichkeit des Aristeides war ja sprichwortlich. Also best man HTONrjxiaj
leicht als HTTCNriTio;;. Zwar ist ;:£VT,Tia? bisher nicht nacbgewiesen

;
allein es

gehort zu jenen Spott- und Scbeltbenennungen, die die Dichter wie das gewohniicbe

Leben sich nach Bediirfnis frei bildeten, daher ibre Zahl sebr groB ist. Zusam-
menstellungen nach Lobeck, Pathol, prol. 488 ff. bei Pick in Curtius Stud. 1876

IX 178 ff.; Xachtrage: Maiser, Gramm, d. gr. Pap. d. Ptolemaeerzeit S. 424; vgl. auch

Bechtel, Die einstammigen mannl. Personennamen d. Griech. aus Spitznamen S. 35.

40. 47. 48. 59. C4. Diese Beispiele schutzen auch das e wie das t in rEvr^Tt'ots. Die

folgenden Worte outio 5’ irperruij lassen verschiedenartige Korrekturen zu, jenach-

dem man ootu) o’ a-per<u; noch zu der Frage zieht, die Galen zu Prosa umge-

staltet hat, oder nicht; denn sie konnen neben dem TaOxa am Beginne des Satzes

iiberflussig erscheinen : ‘In diesem Sinne hat auch Eupolis — antworten lassen’.

Ich sehe hier nur ein Spiel von Moglichkeiten
;
urn so sicherer ist jetzg wo wir den

Frager als Sykophanten kennen, die Herstellung der Worte vor dem Zitat: 5-6

<ToO aozo9av>To'j, also einfachste Silbenuberspringung. ‘Der’ Sykophant ist gerecht-

fertigt, nicht nur weil es der aus dieser Szene bekannte, sondern der in dieser

Szene als solcher spielende ist. Es ergibt sich zugleich, daB Eupolis den Aufer-

standenen nicht bestimmte Einzelpersonen, sondem Typen als Gegenspieler gegeben

hat; das ist wie in den ‘Vogeln’.
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erschienen. Wo dort, erfahren wir niclit; nur lehrt xaS'[Y]|isvouc

II V 6, dafi sich in der Nalie eine Sitzgelegenheit befand. Die Ab-

sichtihres Kommens erforderte jedenfaUs einen Ort, wo sie das Volk

stets zn finden erwarten konnten. Das trifft fiir die Pnyx nicht zu;

so wird es der Markt gewesen sein. Dafiir spricht auch, dad der

Cbor aus den S%oi bestand. Diese batten ihren Treffponkt ja an

einzelnen Ortlichkeiten der ifopa (Wachsmnth
,

Stadt Athen II

496), und an Sitzgelegenbeit (z, B. in der Halle des Peisianax oder

des Zens Eleutherios) feblte es bier nicht. Hier war aucb der

Sykophant, der fiir die Aristeidesepisode gebraucbt wurde, sofort

znr SteUe (Wachsmutb S. 450). Die Manner geben an den agie-

renden Personen (s. S. 244 Anm.) von'iber und setzen sick nacb den

Miihen der Wanderung gemacblich nieder *). Vor dieser sitzenden

1) Lefebvre gibt II v 5 nacb dem Original : .
. ft Sovtn "oo; i'vopot; r]5j) tu/t).

Daraus hat v. Wilamowitz HosJetSov oi) toys avopas ijoTj toj3[o’ ooui gemacht,

Korte £-]Et 8’ optu toys ocvopos fjor, unter Verzicht aiif Ergunzung des Schlnsses.

JedenfaUs wird ^on beiden fjOTj toy unbeanstandet gelassen. Das Facsimile ist hier

gerade leidlich klar, erst nach dem T versagt die Schrift fast ganz. Man hat

jedoch hinter dem in f,3rj unten an der Zeile ein ganz deutlich erhaltenes Lese-

zeichen iibersehen, ebenso den Schragstrich am rechten Ende der Horizontal-

hasta des T falschlich als Anstrich eines Y gefaBt, obwobl dieser Buchstabe bier

nie so hoch hinausragt. Es steht deutlich HA> T'' da. Erstens : jenes Komma
ist eine minderhaufige Form der Zeichen, welche zur richtigen 'Worttrennung fiihren

Oder falscher vorbeugen sollen. Als Punkt ist das Zeichen in Papyri zuerst in

dem Isokratespapyrus von Marseille beobachtet worden (vgl. Hermes 1884 XIX 613),

doch ist dies kaum seine gewbhnliche Gestalt
;
als Komma, wie hier, erscheint es

z. B. bei Bakchylides XVI 102 eoetse, vrjpsot, wo es schon ganz die Funktion der

hiadioXii erfullt, die ja nur eine Spezies dieser Lesezeichen bildet. Das Komma soli

also andeuten, dafi man nicht tj[o zu trennen, sondern beide Buchstaben zu ver-

binden habe. Der Grund fiir diese Warnungstafel wird sich sogleich zeigen.

Zweitens : der Strich oben am T ist der in diesen Blattern hiiufige Apostroph,

der die gleiche Form Ir7v5, 3r7 hat. Hier ist also ein Wort zu Ende.

Aber ein i^orj t’ wird dutch den Zusammenhang ausgeschlossen. Bei genauem

Zusehen erkennt man nun
, dafi die rechte Vertikalhasta des zweiten H einen

flachen, nach rechts gebffneten Bogen bildet, wahrend von der verbindenden Quer-

hasta keine Spuren sich finden. Jener Bogen ist dicht an den Horizontalstrich des

T angelehnt. Genau so flach und ebenso an das folgende Y angelehnt ist das C
2 r 6 in CYKAI- Es ergibt sich also, dafi an unserer Stelle statt HT vielmehr

la zu erkennen und somit der ganze Buchstabenkomple.\ fjoitt’ zu lesen ist. Jetzt

ist auch die Diastole verstandlich ; es sollte nicht 1) ots- gelesen werden. Die Lesung

-tst’ hilft auch fiir das folgende weiter : sie widerlegt Lefebvres Y ;
denn da hier

ein neues Wort beginnt, miifite -tofi’ geschrieben sein, falls es mit einem Y anlautete,

da der y-Anlaut stets mit Aspiration verbnnden ist. Tatsiichlich erscheinen denn

rechts oben neben dem Y die Spuren einer Rundung, die auf € oder 0 fiihren;

dabinter hat Lefebvre zweifelnd X gelesen. Ich glaube noch die Senkrechte eines K
schimmern zu sehen

;
der untere Schragstrich ist deutlich und zieht sich nicht weiter
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Versammlung der Heroen spielen sich nun die folgenden Episoden

ab, von denen die Sykophantenszene teilweis erhalten ist. Niemand

wird annehmen, da6 der Dichter samtliche Episoden mit dem einen

Aristeides bestritten babe. "Wozu fukrte er Miltiades, Solon und

Perikles mit herauf? Wie jener mit den rechtsbeugenden Syko-

pkanten ins Gericht geht, so muB Miltiades mit den Strategen ab-

gerechnet haben, Solon fiir Zucht und Sitte eingetreten sein. Der

beruhmte Schwur des Miltiades (Erg. 90) oo yap [la tty Mapa^wvt

rijv I'jXYjV [t-aytiv /atpwv rtc aotwv (d. h. twv OTpanfjYwy) too[j,6v aXfuvst

zsap kbnnte aus einer solchen Episode stammen. Auf die Solon-

episode wird man mit Zuversicht Erg. 109 yovalu' syoMza p.aXa xaXijv

Ts xaYadrjv tmzrq veavizoovto? Iicedop-Tjas [too zuruckfiihren
,

denn

diese Worte geboren in das Verbor eines Ebebrecbers, der die

Scbuld auf das Weib abwalzen will. Einer Periklesszene laBt sicb

kein Fragment mit einigem Schein zuweisen. Aber soUten die

Politiker d. b. die Rbetoren nicbt aucb ihre Lektion erhalten

baben, wo Perikles in der Unterweltsszene zu einem Gericht fiber

sie mit ungewohnlicbem Lobe qualifiziert wurde? Man kann dock

die Anrede xal p.'^v.sz’, cova^ MtXTtaSnj xal IlspixXssi;, laoat’ ap/stv (Erg.

100) nicbt als Gegeninstanz anrufen
;
auBerdem wfirde nichts hindern,

sie aucb ffir die Unterweltsszene in Anspruch zu nebmen. Es liegt

eben gar kein Grund vor, den einen von den vier bezeugten Ver-

tretern der guten und groBen Zeit Athens zum srpdowrtov xwyov

zu degradieren, wo die andern drei nacbweislich je nacb ihren

Eigenschaften Trager eines Teiles der Handlung gewesen sind.

Dentlich ist in den Eragmenten die besondere Sphare eines jeden

der Vier gekennzeichnet; von Peisistratos dagegen horen wir nur, daB

er als Konig erscbien. Und welche Aufgabe soUte denn der Tyrann
neben den Vertretern der alten Demokratie und vor der unbandig-

von der Senkrechten ab als bei dem K in dem eben herangezogenen CYKAI 2 r 6.

Ein ijout’ iy. — ist sofort verstandlich : sie haben sich behaglich nieder-

gelassen nach — der Reise oder den Strapazen. Ein ooou ist durch die Schrift-

spuren ebenso wie durch die Sprache ausgeschlossen
,

die lx 65oO erfordert.

Also etwa £x [rovwv. Damit ist dann fur Kortes Lesung 6pui entschieden.

Sein Irjsl bezweifle ich jedoch. Die Worte ou; cpasiv ijxEtv zeigen, dafi die vor-

gehenden Verse sich nicht unraittelbar mit den Angekommenen beschaftigt batten;

anderenfalls ware diese Bestimmung hbchst uberfliissig. Die Szene ist klarlich

die, dafi der Dichter die Heroen wahrend der fiir uns verlorenen Partie an den

agierenden Personen, richtiger vielleicht an dem Sprecher und seiner Begleitung,

voriiberwandeln und sich setzen lieB. Nun kommt der Sprecher mit einer Art

revocatio auf sie zuriick: aber ich sehe, daB die Manner sich dort behaglich

nach den Strapazen niedergelassen haben; Also etwa ix]Et o’ op* too; ivopa;

1)01St’ cx [rdviov
I
xaHjrjpLEvou;.
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sten Demokratie erfullen? Eapolis hat doch die Manner nicht

nach Willkiir bestimmt: Solon der Begriinder der Demokratie,

Miltiades der Sieger der Schlacht, auf den die athenische Demo-
kratie am stolzesten war, weil sie sie ganz allein gewonnen hatte,

Aristeides der Begriinder des Seebundes, Perikles der Vollender

der Demokratie, der Athen znm hochsten Gilanze fiihrte: was soil

der Tyrann in dieser Reihe? Auch Kimon hat der Dichter, wie

durch Aristides feststeht, ausgeschlossen
;

ans unserm Stiick gibt

kein Fragment die Begriindung fiir diese Ablehnung, aber das be-

kannte Frg. 208 aus den ‘Poleis’ macht sie verstandlich : xazos (isv

obx TjV, Ss xavtor’ av airsxotjiat’ av Iv AaxESatjtovt.

Da6 Themistokles fiir unwiirdig befunden wurde, als Vertreter des

groBen Athen anf der Oberwelt za erscheinen, hat v. Wilamowitz
vor Jahren (Hermes 1879 XIV 183) gezeigt. Wo der Dichter eine

so iiberlegte Absicht bei der Auswahl typischer Vertreter des

alten Athen zeigt
,
muB es als ausgeschlossen gelten

,
daB er

Manner auf die Oberwelt fiihrte, die dieser Absicht nicht dienten

:

xcoydc :tpd3(io:ra haben hier keinen Platz.

Man nehme aber an, daB Peisistratos als redende Person mit

jenen vieren nach der Parabase aufgetreten sei : wie soli man sich

dann das Technische der Anffiihrung vorstellen ? Anf der Oberwelt

sind samtliche Heroen anf einmal erschienen
,
haben sich gemeinsam

an einer und derselben Stelle niedergesetzt. An ein successives Ab-
treten der einzelnen zu denken, verbietet die ganze Szenerie; ein

Umkleiden der Schauspieler konnte also nicht stattfinden. Grehort

auBer Myronides, Solon, Miltiades, Aristeides und Perikles auch

Peisistratos zu den redenden und dauemd auf der Szene anwesenden
Personen, so sind schon 6 Schauspieler erforderlich. Ihnen tritt in

den Einzelepisoden mindestens je noch ein Spieler gegenuber, womit
man auf wenigstens 7 Schauspieler kommt. Nun wird es heute

Niemand mehr fiir unmoglich halten, daB ein Komodiendichter

eine so hohe Zahl von Schauspielem verwendet habe
;
andererseits

ist ihre Ansetzung nichts weniger als geeignet, eine Annahme, die

sie notig macht, zu empfehlen, eine Annahme zumal, der die er-

wahnten inneren Bedenken entgegenstehen und die Uberliefernng

in keiner Weise zu Hilfe kommt. Das ob in den Versen II r 4
aXX’ iijupavwg ^vcajasaS'E too? §n3{tooi; oaq)

rtavTTj xdxidv Etjai vov StaxstfrEvoi

xpdadEv, i^vijx’ Tjp^^ETov O') xdl SdXcov.

1) IIcivTe; Korte, ohne selbst davon befriedigt zu sein. -^cvxr, der

nicht fremd: Aristoph. Wesp. 246 (dreimaliges -avxa im Munde der Lakonierin

Lys. 169. 1081. 1096 beabsichtigt dialektisch). — Im vorhergehenden Vers ufAeij
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bann so nicht auf Peisistratos gehen
,
wie aach Korte schon diese

Beziehung ablehnte. AUerdings Myronides, der doch als eben

Gestorbeaer noch der Gegenwart angehorte, ist darcb den bier

aufs starkste betonten Gegensatz der Zeiten ebenfalls ansgeschlossen.

So bleibt nur die Annahme, da6 Myronides in der zwischen II v

nnd II r feblenden Partie Aristeides oder Miltiades vorgestellt

bat'). Da die Liicke nnbedenklich auf c. 10 Zeilen angesetzt

werden darf, bereiten die Raumverhaltnisse keine Schwierigkeiten,

nnd die Okonomie des Stiickes stimmt dazn
;
denn Plutarch (Per. 3

= Frg. 93) bezeugt fiir Perikles ; Mvo^taato TEXsoraio?
;
also erfolgte

eine successive Vorstellung der Erschienenen.

SchlieBlich nach der negativen Argnmentation, da6 nicht mebr

als fiinf Verstorbene vom Dichter auf die Oberwelt gefiihrt worden

sind, ein positives Moment dafiir, daB gerade die Fiinfzahl alle

Wabrscbeinlicbkeit fiir sich hat. Eine Auswahl aus den Reiben

der groBen Toten wurde in der Unterweltsszene getroffen; die

Auserwahlten zieben also als Abgesandte der groBen Gemeinde

der Toten Athens in die Oberwelt. Gesandtschaften aber werden in

der lebenden Gemeinde Atben der Hegel nach aus funf Mitgliedern

zusammengesetzt -). Wie allgemein bei den Dichtem das Toten-

reicb ein Abbild des Lebens ist, bedarf keiner Nachweise. Dieser

Vergleich gewinnt durch einen Blick auf die Unterweltsszene

nocb an Beweiskraft.

Die Unterweltsszene war von jeher durch die Fragmente be-

zeugt
;
jetzt wissen wir durch die Papyrusfragmente, daB die Ver-

storbenen erst nach der Parabase, aber unmittelbar nach dem
Verklingen des Epirrems auf der Oberwelt erschienen. Ein Szenen-

wechsel vor der Parabase ist hochst unwahrscheinlich, ja hier aus-

3’ i'p’ c(i38Tj]ae3()c KOrte. 'jyi ist hohl; auch emptinde ich den Rhythmus durch

aiai>r,"£39£ als etwas schwer. In Anlehnung an Korte bietet sich ujasis 8; xijp.

YvwjscaSc (vgl. x'j-'fy.
5’ ciooiiai ’yto Lys. 1115). Aber da der Sprecher zu etwas

neuem libergebt, erwartet man eber dW.a im Eingange. dXXoi rayiw; yv. ist metrisch

bedenklicb, obwohl dem Eupolis die ZerreiBung der aufgelosten Lange zwischen

zwei mehrsilbigen 'Wortern im ersten FuBe des Trimeters nicht fremd ist (luszep

i-zi TTjV, ujjzEp civepo'j Frg. 215. 320). Ich denke, mit Riicksicht auf dietatsach-

liche Vorfiihrung der Demoi ist ein dX).’ 8(j.^5tv(>js (oder yviuj^Eadc am
wahrscheinlichsten

;
natiirlich laBt sich dann auch £i']5E38£ einsetzen. Vgl. Aristoph.

ArVolk. 611 O’j XoyotE dXX^

1) Wegen des Dual r]p^£xov wird wohl Memand an den Phormion denken

mogen, der von den Schol. Aristoph. Fried. 347. (Frg. 126) als dpyaio; ’Alhjvatos,

pExd 2!8Xu)vo[ d'pxa; (vgl. V. Wilamowitz, Arist. ii. Ath. I 179 Anm.) bezeichnet wird

;

er hat seinen Platz nur im Hadesakt, s. u. S. 247.

2) Poland, De legationibus Graecorum publicis (Leipzig 1885) p. 58,34.
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geschlossen
;

die Hadesszenen erforderten, wie sogleiche rortert

werden wird, an sichi zn viel Ranm. Also die Handlong im Hades

fdllte den ganzen ersten Teil bis zur Parabase, mit anderen Worten:

das grofie Atben im Totenreicbe nnd das zerfallende Reich der

Gegenwart stehen in den beiden Teilen des Stiickes einander gegen-

iiber
;
die Parabase schied sie. Der Bericht des Myronides im Hades

treibt zn dem EntschluB. eine Abordnung nach oben zn entsenden.

Eine Dokimasie. wie in der Oberwelt, stellt die Qualifikation fur

die Mitglieder der Gesandtschaft fest. Korte hat gefragt, ob in dem
zweiten Teile Platz fiir einen Agon gewesen sei. Hier haben wir

ihn in dieser Dokimasie, nnr da6 er eine modifizierte Gestalt an-

genommen hat. Die Kandidaten stehen einander gegeniiber, ihre

Wurdigkeit wird bestimmt wie in einer Soxiiiaoia auf der Ober-

welt, wo es heiBt : xaXsi Toutwv xobc {lapxupac. Nur Zeitgenossen

konnen fiir Zeitgenossen Zeugnis ablegen. Myronides tat es fiir

Perikles in den beriihmten Worten: xpattatoc goto? sYsvst’ avdpcb:rwv

XsYEiv xtX. (Erg. 94), Aristeides gab es gegen Themistokles ab: ao'foc

Yap aviip, tiji; 6k yy.pos ou xpatwv (nach v. Wilamowitz
,
Hermes

1879 XIV 183). Sprach er auch fiir Miltiades und nmgekehrt

Myronides gegen Kimon? oder muBte der Sohn einfach vor dem
Vater zuriicktreten? Hier ist ferner der Platz fiir Peisistratos, der

als Konknrrent des Solon allein in Betracht kommen konnte. Gehort

hierher endlich Phormion 6 dpyaio? ’ADTjvaloi; jista loXwva ap^a; (Erg.

126; n. S. 246, 1)? Zwischen Solon und Peisistratos im ofPentlichen

Dienste tatig, mochte er Zengnis iiber beide ablegen
;

und ein Lob
zugleich fiir den wackeren Strategen Phormion ware es gewesen,

wenn jener alte Phormion als sein Ahn gait, der nun gewiirdigt

wurde, Zeugnis abzugeben iiber einen Solon und Peisistratos. Doch
das gehort ins Reich der Vermutung oder gar der Phantasie; sicher

bleibt, da6 der erste Teil eine Szene agonalen Inhaltes, in der die

Auswahl der Abgesandten getroffen wurde, enthielt. Xach diesem

ihrem Inhalte sowie nach der Anzahl der aus ihr stammenden
Eragmente mu6 sie von grofiem Umfange gewesen sein. Ihr ging

die ebenfalls bezeugte Szene mit dem Berichte des Myronides voraus

(Erg. 98. 99 gehbren dahin). Endlich ist eine Szene unentbehrlich,

durch welche die Eahrt in die Oberwelt, auf welche Weise auch immer,

ermoglicht wurde. Ximmt man noch die Chorpartieen hinzu, so ist

damit der Teil vor der Parabase — das laBt die Analogic der

aristophanischen Okonomie erschliefien — reichlich gefiillt. Der
ganze erste Teil spielte also im Hades: wir haben mithin nicht von
einer TJnterweltsszene, sondern von einem Unterweltsakt zu sprechen.

Es bleibt noch die schwierige Erage nach dem Chor, dessen
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Anteil an dem Stiicke vor der Parabase ich eben mit in Rechnnng

ziehen mnBte. Spielte daa Stuck in zwei verscbiedenen Welten,

so mnB anch der Cbor gewechselt haben. Ich lese (Rh. Mus. 1909

LXIV 39), eine Verandernng des Chors innerhalb eines Stuckes

sei an sich unglanblich und vollig beispiellos. Unglaublich ist sie

dock nnr, wenn man den Grlanben hat, daB die Komiker selbst

an ein Schema geglaubt haben, welches wir nns aus ganzen neon

Stiicken eines und desselben Dichters zu abstrahieren unterfangen.

Und die Beispiellosigkeit kann nnr solange schrecken, wie man
die Karglichkeit unserer Kenntnis der alten Komodie nicht in ihrer

ganzen Traurigkeit einschatzt. Man eskamotiert den ‘Frosche’chor

vor dem Mystenchor nicht weg mit der jungen SchoUennotiz ooy

6pwv'ca’ £v ftsatpq) o: Patpayot ouSs 6 aXX’ satod’sy {ttpLouvra' too;

Parpayoo? (Schol. Arist. Fro. 209); das ist bestenfaUs nach spaterer

Regieanordnung gesagt. Die ‘Froscbe’ haben ihren Namen von diesem

Chor, also mufi ein Froschechor wirklich vorgefiihrt sein. Die Her-

leitung des lucus a non Incendo bleibt sich in ihrem Werte iiberaU

gleich. So wollen wir lieber an den ‘Froschen’ lernen, was ein Dichter

der alten Komodie sich mit seinen Choren gestatten durfte. Die

Ablosung des Froschechors durch den Mystenchor stellt aber eine

viel gewaltsamere Umgestaltung des Chors dar als die ist, die

Eupolis, wenn ich einen Vers der neuen Fragmente richtig deute,

in den Demen vorgenommen hat.

Es zeigte sich
,

dafi in den beiden Teilen des Stuckes

eine Versammlung der groBen Toten Athens dem Athen der

Oberwelt gegeniiberstand. Aber bei dem zavSsxvrjg weilen doch

alle, nicht nnr jene GroBen. Wird das Bild des groBen, alten

Athens nicht erst vollstandig, wenn die auch hier als Chor
neben die xpoorarat treten? Machen wir einmal diese Annahme
und ziehen die Konsequenzen daraus. Bei der Parodos zieht der

Chor der alten Demoi dorthin ein, ‘wo er eigentlich immer weUt’

;

das ist wie mit dem Mystenchor in den ‘Froschen’ (v. Wilamowitz
Sitzungsb. Berl. Ak. 1911, 487,1); das Kostiim giebt Aristoph.

Ri. 1331 : 6 5’ exsivo? opav TsmYO'popoc, tapyaicp oy^pati Xapirpoc- Der
Unterweltsakt ist zu Ende

;
der Chor wendet sich fiir die Parabase

zum Publikum, nimmt die Masken ab und hort auf, ein Chor von
Demoi zu sein. In dem Kostiim der alten Zeit kann er in dem neuen
Athen nicht wieder erscheinen; das brache dem Stiicke die Spitze

ab, welches die Verandernng zum Schlechten zeigen will. Also der

Chor muB abtreten, um sich umzukleiden
;
die Scene wird leer : das

hat ja schon Jahre vorher selbst die Tragodie gewagt. Scharf

ist durch die Pause der starkste Ortswechsel, den es geben kann, der
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zwischen dem Reiche des Todes nnd dem des Lebens, znm BewnBtsein

gebracht. Jetzt scbleicbt in langsamstem Schritte die Schar der

greisen, wegmiiden Wanderer aus der Fremde der TJnterwelt von
rechts heran; so wird Zeit dafiir gewonnen, da6 die Cborenten sich

umbleiden konnen. Lantlos geht der Zug, bis Aristeides, etwa in der

Mitte des Spielplatzes, die BegriiBnngsworte w 7'^ traTpTpa yalpz

spricht. In diesem Augenblick erscheint von der anderen Seite

ein Athener; bei dem iiberraschenden Anblick bricbt er in den

Ansrnf aus ‘zb 8s iipd7{ia zi.. latt [— xoSe]’
;
Die Menge stromt binzn

:

Statisten. Auch schon einige omgekleidete Cborenten? Der Cbor
ist ja nock nicht wieder erschienen. Es fragt sich, ob er gescblossen

auftritt, oder ob seine Mitglieder nach nnd nach herbeigeeilt kommen.
Bei Enpolis ist diese Frage berechtigt; denn in den IldXcic

hatte er die Cborenten einzeln anftreten lassen; ahnlich kamen in

seinem Xpuaoov yivo^, wie v. Wilamowitz vermntet, die Jammer-
gestalten des Chors im Gansemarsch so langsam hereingezogen,

dab ein Spieler sie dem andern vorzahlen nnd das AnBere eines Jeden

noch kurz bezeichnen konnte. Aristophanes ‘Vogel’ lassen dentlich

erkennen, was auch fur die IldXstc feststeht, daB der Dichter ein

solches Anftreten nur wahlt, nm die Zuschaner anf die besondere

Auskleidung jedes einzelnen Cborenten anfmerksam zn machen.

Eine andere Technik hat Aristophanes in den Ekklesiazusen an-

gewandt. Hier betreten die Choreutinnen zerstrent, gemischt nnter

die sich sammelnde Menge des Weibervolkes, den Spielplatz nnd
ordnen sich erst fiir das Abzngslied znm Chor znsammen. Die
erste Art der Choreinfiihrung trilft fiir die Demoi nicht zu, da
die Demoi ersichtlich nicht individnalisiert waren; dagegen konnte
die zweite in Betracht kommen, denn die Situation ist der in

den Ekklesiazusen ganz ahnlich. Die sonderbaren Fremden zu

sehen, stromt die Menge bei dem Sprecher znsammen, nnd in ihr

lebt das Geriicht (ou? tpoiuiv), die Manner seien ans dem Totenreiche

gekommen. In sie gemischt also konnten die Cborenten, die als

S^p.oc ja ihrem Wesen nach in diese Menge gehoren, einzeln herbei-

gekommen sein, um dann fiir das erste Lied znsammenzutreten.

Ob wir diese Moglichkeit der Dichtung znmnten diirfen oder

geschlossenes Anftreten des Chors in sollenner Parodos annehmen
soUen, hangt mit der Ausdeutung der Verse znsammen, welcbe

zngleich das Zeugnis fiir die Umwandlnng des Chores enthalten:

aXX’ Yvwjasad’s robe §Tjp.ooc ooq)

^tavTYj xaxtbv eljai vuv SiaxsipLEVoi

T] ttpoodsy, fjvijx’ '^p'/sToy ob xal SdXwy.

Man muB die SchluBszene der ‘Ritter’ vergleicben, ans der ich
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vorher schon zitierte, mn das und das xaztov Staxetjisvot

reclit zu wiirdigen. Dort hat der Paphlagonier den verjiingten

Demos angekiindigt; daranf fragt der Chor : irw? av i3oi[j.sv; iioiav (tiv’)

sysi azsoYjv; ;:oto? fSYSVTrjTat ;
und erhalt die Antwort: oldaxsp ’ApiarsiS’j]

irpdxspov xai MtXttaS-^ lavEaCtet. o^iso'&s os, xal yap avoiyvop.ivu>v ijid^oc

T]8Yj tdiv TupoTcuXaiwy. Es folgt fiir die Demoi, daB die Abgesandten

sich durch den Angenschein (^ytoaecS’s) von der Verwandlung der

S’^p.ot znm Schlechten iiberzeagen sollen; der Chor wnrde also in einer

Anskleidung vorgefiihrt, welche sein Elend erkennen lieB. DaB roue

Stqjiooc, wie van Leeuwen nnd Korte vermutet batten, also wirklich

anf den Chor zu beziehen ist, kann nicht mehr zweifelhaft sein.

Diese ansdriickliche Anfforderung zum Vergleich mit dem Zustand

der friiheren Zeit gewinnt aber erst dann lebendige Beweiskraft,

wenn vorher im Dnterweltsakt die vor den Augen der Zu-

schauer in der Fassung gestanden batten, die ihrer Anschaunng

von dem alten gliicklichen Sij{toc entsprach. So bezeugen denn

diese Verse die Eichtigkeit der Ansetzung des Demenchors in der

Unterwelt; sie geben auch die Entscheidnng fiber die Art des

Auftretens des Chores des zweiten Teiles. Denn zn der Ankfindi-

gung YveoasaS-s stimmt zweifellos allein eine geschlossene Vorfubrung

des Chors, nicht ein successives Auftanchen der Einzelnen: nur

das pliitzlich, in Masse erscheinende Elend brachte den Gegensatz

der Zustande zu wirkungsvoller Anschaulichkeit. Fiir den Aufbau
des Stfickes ergiebt sich somit, daB der Chor der ATjp,o’. bei den Versen
Hr noch nicht wieder aufgetreten ist, aber sein Wiedererscheinen

nnmittelbar bevorsteht *)
;
denn das Yvwoeo&s kfindigt es an, wie das

d(|)so^s in den Rittem das Erscheinen des Ar^poi;, nur daB bei Eu-
polis noch einige Zwischenverse fallen, wahrend bei Aristophanes

Ankfindigung und Erscheinen schneller aufeinander folgen. Die
Verse II v 1—4 konnen dann nicht dem Chore zuerteilt werden, die

Worte D r 3 ff. nicht von dem Chorffihrer gesprochen sein. Es
ist doch derselbe Sprecher wie der von II v 5—13 ItcsI 8’6p<a und
wohl auch wie der von I v 15 to Ss TipAyp.a li lot:

;
dessen Namen

die Sigle CT andeutet, aber nicht erkennen laBt-). Doch haben ja

1) Schade, dafi die beiden Versausgange 17. 18 doTzdaaaSai — •/]a[pa8]ox(o

nicht verwendbar sind, sonst wiirden sie sich fiir das direkt bevorstehende Er-
scheinen der verelendeten Demoi anfuhren lassen. dsTzdaaaSai von der BegruBong
zwischen Chor und den Heroen, xapaooxiu von der erwartenden Angst vor dem
Aussehen des Chors. Allein xapaooxw ist zu unsicher und dszctaaaDat metrisch un-

moglich. Vielleicht liegt hier eine abnliche Verderbnis vor, wie ich sie Aristid.

XXIII 57 (8pio!ouC0AI : -OYC6AI) anfwies; dsTrdaasS’ ea (oder iSt).

2) Ich kann nach dem Faksimile nur ein C und dahinter ein X erkennen, an
welches der Abkiirzungsstrich so dicht herangelegt ist, daB seine Spuren ein A oder
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bei xinserer so fragmentarischen Kenntnis solche Einzelheiten nach

keiner Seite bin eine Bedeutung
;
es kann sich nur darum handela,

den Gesamtaufbau nach Moglichkeit zn mnreiBen.

Man wird zogeben, dafi bei dem eben erschlossenen Vor-

handensein eines Chors von Demoi auch in der Unterwelt nicht

nur der Titel des Stiickes viel bedentungsvoller wird, sondern vor

allem der grofie Gegensatz des Einst nnd Jetzt erst voll znm

Ausdrucke kommt. Anf diesem Gegensatz bemht aber vor allem

die tiefe ethische Wirknng, die das Dichtwerk in der Antike

sofort nnd danernd ausgeiibt hat. Ihn mufite der Dichter zn voller

Anschauung bringen
;
das geschah, wenn er im Hades die glorreiche

alte jtdXt? vorfiihrte, nicht nur in ihren grofien Staatsmannern, sondern

auch in den Kleinen, an denen Gliick oder Elend der Zeiten

den sichtbarsten Ansdrnck findet. Ich babe anf den Gegensatz

der beiden Burgergemeinden sogleich noch von anderer Seite

zuriickzukommen
;
hier nur erst eine Bemerkung fiber die Gesamt-

anlage des Stiickes, die sich nnter dieser Voranssetznng ergiebt.

Die beiden Teile vor und nach der Parabase bedingen ein-

ander. Der erste kann nicht ohne den zweiten bestehen, wed
die Handlung ohne AbschluB bliebe; der zweite wfirde ohne

das Relief des ersten an Plastik und Scharfe der Kritik ver-

lieren. Mit der Parabase wird nicht die Handlung abgeschlossen,

so dafi nun auf Grand der darch den ersten Teil geschaffenen

Situation eine lose Reihe von Szenen folgt. Hier ist bein solcher

Bruch der Handlung vorhanden; das Stfick ist durchkomponiert.

Hier ist auch bei jenen Einzelszenen willkfirlicher Ausbeutung

der Situation vorgebeugt
,

weil sie durch den ersten Teil von

vomherein bestimmt sind; denn aus der Auslese und Entsendung

der Manner in dem ersten Teile ergeben sich ffir den zweiten die

Szenen, in welchen ihr Eingreifen auf der Oberwelt vorgeffihrt

wird. Jenes Schema des Baues einer alten Komodie, wonach die

eigentliche Handlung mit der Parabase abschliefien soil, hat ja fiber-

haupt keine Allgemeingiitigkeit
;
schon an Aristophanes ‘Rittern’

wird es zu Schanden. Denn auch dieses Stuck ist durchkomponiert

;

die eigentliche Handlung liegt hinter der Parabase, und der ganze

sie enthaltende Teil, bis zmn Beginne der zweiten Parabase, ist

nichts weniger als eine willkurliche Anhaufung von Einzelszenen,

sondern enthalt eine nach sachlich bestimmten Gesichtspunkten

M ertanschen. Lefebvres Lesung CM komme ich somit am nachsten. oyTrtoa'jptos

III r 16 hat gar nichts mit dem Sprecher zu tun, sondern gehort allein in den

Sykophantenhandel.
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wohlgeordnete Handlung (s. Absch. II). Also ist der Anfban and die

Gliederung der Demoi, wie ich sie erkennen zu mussen glaube, der

alien Komodie durchans nicht fremd.

Dieser Aufbau bemht in seinem Kem anf der Gegeniiber-

stellung der alien nnd der spateren Stadt in den beiden Akten nnd

der damit verbundenen Ansetznng eines Demenckors in der Unter-

welt. Dafiir soil denn bier am Schlusse ein Argument besonderer

Art stehen. Es ist kein Zufall, dafi ich den Schlnfiteil der ‘Ritter’

vorher zu erlauternder Vergleichnng babe beranzieben konnen.

Der Gegensatz der alien und der neuen Zeit beberrscbt die ‘Demoi’

ebenso wie jenen Teil der ‘Ritter’. Dort werden erst die Grofien

der alien Zeit vorgefiibrt, dann die Demoi in der Oberwelt in ibrem

Elend dargestellt; in den Rittern ist durch das ganze Stuck breit

die Jammerlichkeit des Demos geschildert, im Schlusse erscheiut das

Gegenbild des herrlicben, alien Demos. Aristophanes ist oft und

mit Recht wegen dieses Scblusses getadelt worden. Nicht, dafi

die Umwandlung des Demos durch ein Umkochen die Grenze der

Unmoglichkeiten, die die Komodie sich erlauben durfte, iiberscbritte

;

aber die Inszenierung dieser Metamorphose ist unsaglich aoBerlich

nnd albern: nur weil der Wursthandler Wurst kocbt, kocht er

nun auch den Demos um. Vor allem aber fallt der Gedanke der

Gegeniiberstellung voUkommen ans dem Tbema des Stiickes beraus

:

wir sind zufrieden, wenn nur Kleon gesturzt wird; aber nur ein

noch gemeinerer Kerl, als er es ist, kann das vollbringen; der

mag noch so gemein sein wie er will, wenn er den Kleon beseitigt,

wird er als awfijp udXet erscheinen (149. 468)
;
schlimmer kann’s

ja nicht werden. Dieser Gedanke wird bis zum Schlusse der Handlung
aufierlich geradlinig durchgefuhrt und findet dort auch vollen inneren

AbschluB durch die ErfiiUung des Orakelspruches. Nichts verrat

bis dahin, daB der Wursthandler schlieBlich eine RoUe spielen

soil, die weder der Tendenz des Stiickes entspricht noch dieser

Gemeinste aJler iiberhaupt spielen darf, da schon die weniger

Gemeinen den Demos zu Grande richten. Der Grundgedanke der

Komodie ist rein negativ: nur fort mit Kleon. Es fehlt jede

innere Verknupfung dieses Gedankens mit dem des Schlusses, der

einen positiven Kern hat. Denn es kann dock Niemand im
Ernste meinen, daB der Dichter dem Ehrentitel des aeoTiip, der

im Stiicke selbst dem Wursthandler einzig fiir die Beseitigung

des Kleon in Aussicht gesteUt und erteilt wird, fur den SchluB

eine hohere Bedeutung habe geben wollen. Wort und Begriff

fehlen iiberdies hier ganz. Noch schlimmer endlich als diese an-

organische Anhangung eines dem Plane des Stiickes nicht bloB
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fremden, sondem geradeza widerstrebenden Gedankens ist der

Fehler, dafi der Dichter sich voUig aufier Stande zeigt, die schone

Konzeption einer Gegeniiberstellung des Demos von Einst imd
Jetzt wirklich ans- nnd dnrcbzufiihren. Nach dem pathetisch an-

gekundigten Erscheinen des Demos geht er alsbald zn kleinlicben

Spafien Tiber, tun schliefilich den Demos der guten alten Zeit in

gemeiner Lusternkeit nnd Geilheit vorznfiihren. Das heiBt dem
Gedanken des Schlusses in das Gesicht schlagen, ibm alle Wirkang
nehmen. Wer von vornherein sich selbst ein so frnchtbares nnd

schones Motiv fhr sein Stuck nahm, wird der es so nebenbei ver-

brauchen, so von Grand ans verpfnschen?

Bekanntlich hat Kratinos in der Pytine, also sofort nach der

Anffiihrung der Ritter, dem Aristophanes vorgeworfen, dab er sich

enpolideisches Gnt aneigne (Frg. 200), nnd Enpolis selbst nenn
Jahre spater in den Baptai behanptet, dab er dem Kahlkopf die

‘Ritter’ habe dichten helfen, das Stiick ihm geschenkt babe (Erg. 78).

Ich gehe hier nicht anf die Frage nach der Berechtignng dieser

Vorwiirfe ein, da ich darauf am Schlusse des zweiten Teiles dieser

Abhandlnng ansfuhrlich zn sprechen komme. Genng: die Scholien

bezeichnen die ScbluBverse des Epirrema als eupolideisch (V. 1291).

Die modeme Kritik beobachtete, dab das Antepirrema mit seiner

Polemik gegen Hyperboles ans der sonstigen Polemik des Stiickes

heransfalle nnd die Tendenz des enpolideischen ‘Marikas’ teile
;
zn-

gleich hat sie in der zierlichen Erfindnng des ooXXoyoc rpiTiptov

eupolideische verspuren wollen; endlich hat eben Kbrte (S. 298)

fein beobachtet, dab die inhaltliche Behandlung dieses Antepirrema

von der aristophanischen Art abweicht, woLl aber mit der der

Demoi des Enpolis iibereinstimrat. Anf diesen Schlubteil der Para-

base, der in so vielem an Enpolis erinnert, folgt nnn nnmittelbar

das Erscheinen des verjiingten Demos, also der TeU des Stuckes,

der seinem Gedanken nach dem ganzen Stucke fremd ist. Der
Demos wird in veranderter Form nndWesensart vorgestellt. Dasselbe

Veranderungsmotiv kebrt bei Enpolis in den Demoi wieder, aber

in technisch wirksamerer Anordnnng mid voU ausgestaltet. Denn
die Wirknng ist zweifellos grober, wenn znerst die fdte Zeit vor-

gefiihrt wird. Es kommt doch anf eine Kritik der bestehenden

Verhaltnisse an; diese stellt sich aber beim Zuschaner nnmittelbar,

gefuhlsmabig ein, wenn seine Vorstellnng herabsteigen mub von
dem Glanze des Alten zum Elend des Tages. Nur so wird die

Depression voU erzielt, anf der die Kritik erwachst nnd ans der sie

im Einzelnen ihre Scharfe entnimmt. Die nmgekebrte Anordnnng,

die vom Schlechten znm Gnten hinanfsteigt, fiihrt eher zn einer

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1912. Heft 3, 19
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Erhebung imd wird so leicbt eine Stimmxmg bervorrufen, die bei

dem Zuscbauer den durcb jene Gegeniiberstellung erstrebten Zweck

nicbt Toll zur Wirkong gelangen lassen kann. Bei Aristophanes wird

anfierdem der Tiefstand des offentlichen Lebens breit durcb das

ganze Stiick hindurch and zngleich mit so grellen Farben ge-

schildert, dafi das kummerliche Schlufianbangsel nm alle Wirkung

kommen mnBte, ancb wenn sein Gedanke nicbt in so widersinniger

Weise vom Dicbter mifihandelt worden ware. Die Demoi zeigten

dieses MiBverhaltnis keinesfalls, wie man den TJnterweltsakt ancb

immer sicb vorstellen mag. Denn der Oberwelt standen aaf alle

Falle die umfangreichen Szenen gegeniiber, in denen Myronides

Bericbt abstattete und die Abgesandten ausgesondert warden. Hier

fand die alte Stadt des Solon, Miltiades, Aristeides, Perikles eine

Vorfiibrung, die den Brack des zweiten Teiles vertrng. 1st es

Zafall, daB Aristophanes von dem umgewandelten Demos sagt

(1325), jetzt sei er otd? itsp Wpiaxeld-f] ^pdtspov xal MtXTtdSiQ

^uvsaizEi? Er zeigt die dp^^atat ’A'&^vat, tv’ 6 xXstvo? Ivot-

xst. Das Epitheton xXstvd? pa6t tatsachlicb nur auf das Altatben,

besonders da, wo es sicb um den Gegensatz von dem glorreichen

Ehedem und dem Jetzt mit seiner Verkommenbeit handelt. Darum
kann der Vers der Demoi (Frg. 104) ajcaoa yap Trododjisv rj xXetvij

TrdXt? nur in dem TJnterweltsakt gesprochen sein. Hier bezeichnet

sicb also die Gesamtheit der atbeniscben Hadesbewobner selbst als

itdXic. Damit ist denn der Chor der Demoi in der Unterwelt, den

wir scbon aus anderen Griinden erschlossen, so gut wie bezeugt;

denn die S^jiot setzen den atbeniscben Staat zusammen. Der
leitende Gedanke des Gegensatzes ist mithiu voll auch zu auBerer

Anschauung gebracht; und daB die Schilderung der Biirger der

ehemaligen Stadt nicbt der des Demos bei Aristophanes glich,

sondem der Wiirde des Gedankens entspracb, zeigen die Frag-

mente mit aller Deutlichkeit. Wo bier die Originalitat ist, brauche

ich nicbt mehr zu fragen. Aristophanes hat einen Gedanken des

Eupolis, der ein dau[iaora<; l^soptaxtov i^rtvota?^) war, sicb angeeignet;

aber weil er ibn nicht selbst gefunden hatte, vermocbte er ihn

weder auszugestalten noch folgericbtig durchzudenken, also daB

er seinem Stiicke mit ibm einen SchluB aufpfropfte, der dessen

Anlage und Tendenz geradezu widersprach. Den Gedanken, die

1) Dieses Lob laBt Aristophanes 1322 demWursthandler durch den Chorfiihrer

zu teil werden wegen der Idee der Verjungung des Demos; indem der Dichter

so diese Idee unterstreicht, nimmt er sie samt dem Lobe fiir sich in Anspruch:

heifit das dem Vorwurfe des Eupolis vorbeugen ?
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traurige Gegenwart gliicklicherer friiherer Zeit in irgend welcher

Form gegeniiberznstellen, konnte Eapolis in seinen Tagen ebenso-

wenig nock als originell beansprnchen wie die Zitierung eines

GroBen der Vorzeit aus dem Hades oder sonst irgend eine Form
der Hadesfahrt. Das Nene, was er als sein geistiges Eigentum in

Anspruch nahm, bestand augenscheinlich in dem Gedanken, den

Demos als solchen nnd ganzen in seinem ehemaligen und gegen-

wartigen Wesen vorznfiihren. Diesen Gedanken, der ihm dnrch

die ‘Ritter’ weggenommen nnd so verdorben war, hat er erst nach

zehn Jahren in den ‘Demoi’ wieder anfgenommen and ibm die Aus-

fuhrung gegeben, die der Frachtbarkeit and Wirkungskraft des

Motivs entsprach. Denn wenn Aristophanes in unsern ‘Wolken’

dem Eupolis vorhalt, er hatte in seinem ‘Marikas’ nur ein qaid pro

quo der ‘Ritter’ gegeben touc T^ptstspoo; 'Irtirsa? 554), so

bezieht sich dieser Vorwurf — das folgt aus dem Zusatz xpooS'slc

auTcj) 7pauv {isdoaTjv — nur auf die Darstellung und Charakteri-

sierung der Person des Hyperboles, die also der des Kleon ahnlich

gewesen sein muB, nicht aber auf die Grundmotive der Handlung.

Aristophanes versuchte somit die Streitfrage zu verschieben. Eupolis

hatte jenes Verwandlungsmotiv fiir sich in Anspruch genommen,
nnd daB er es mit Recht tat, kann nicht zweifelhaft sein. Der
Wandel im Weseu der Biirgerschaft wird in den ‘Rittern’ erst

am Schlusse in einer unvermittelt eingefiihrten und unvoUkommen
durchgefiihrten Verwandlung der Personifikation des ‘Demos’

auch szenisch versinnbildlicht
;

so der Entlehner. Der Vater des

Gedankens griff in den ‘Demoi’ kuhner zu: nicht an einer Einzel-

personifikation fiihrt er die Veranderung des Biirgertums vor,

sondem stellt sie durch das ganze Stiick hindurch an der gesamten
Burgergemeinde der ‘Demoi’ selbst durch Umwandlung des Chors
der Demoi lebendig den Zuschauern vor Augen. So wird die

Ansetzung eines Demenchors in der Unterwelt auch von diesem

G esichtspunkte aus gerechtfertigt erscheinen.

n.

Tiber Disposition und Technik in
Aristophanes’ Rittern.

Di-' Handlung der ‘Ritter’ des Aristophanes stellt sich als

die Ausfiihrung imd Erfiillung des Orakelspruches dar, der V. 134 ff.

angedeutet, 198 ff. verlesen, 203 ff. ausgedeutet wird : ein Wurstler
wird den Gerber, den regierenden Maim im Staate, stiirzen. Den

19*
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Staat reprasentieren die Bale tmd der auf der Pnyx als Ekklesie

orgaoisierte Demos. Der Spruch kann sick also nar erfiillen, wean
es dem Warsthandler gelingt, beide Korperschaften sick za ge-

winnen. Dafiir mafi er in Kampf mit dem Gerber treten, der jene

jetzt ganz bekerrscht, mitkin dem Gegner in einem doppelten Agon
bei beiden den Rang ablanfen. Der Agon am die Ganst von Bale

and Demos bildet also den Kem des Stackes, well den der politiscken

Satire and Invektive. Diese beginnt aber erst nack der ersten Para-

base and endet vor der zweiten mit der Anslieferong des Besiegten an

den Sieger( 624—1264). Dem politiscken Doppelagon ist ein Agon der

Charaktere voransgeschickt, dock nickt anmittelbar; die Parabase

stekt dazwiscken. Darch sie hat also der Dichter den Teil des per-

sonlicken Agons, der fast nar mit Flegeleien and Zoten aasgefiillt ist,

von jenem grofien zweigliedrigen politiscken Agon gesckieden; damit

ersckeint jener, zumal bei seiner engen Verbindnng mit den Prolog-

partieen (1—149; 150—234), indem zngleich die ganz karze Parodos

beide eher bindet denn trennt, mehr als ein Vorspiel fiir den grofien

politiscken Agon, welcher als Kem des Stuckes anck dem anfieren

Umfange nach, mit 600 von 1400 Versen, ersckeint. Die Handlnng
laaft also, wie schon diese ganz allgemeine Betracktung zeigt, fiber

die Parabase fort. Zngleick tritt zntage, dafi es dem Dickter dnrck

seine wohl fiberlegte Disposition gelungen ist, den wichtigsten Teil

der Handlnng in die Mitte des Stfickes za rficken, ibn zagleich aach

anfierlich darch die Parabase abzasondern von dem anwichtigeren,

fiir dessen Rupelszenen gewifi eine innere Begrfindang ans der

Handlang moglicb ist, als letzter Grand aber neben der Tradition

dock aach die Konzession des applaasbedfirftigen Dichters an die
,

roke Last and den pobelhaften Geschmack seiner bauerischen Za-
schaner in Betrackt kommt. — Die dnrck das Tkema gegebene Pa-
rallelhandlang vor dem Rat and dem Demos schaf entsckieden

Sckwierigkeiten, da eine Wiederholang der Motive and der dich-

teriscken Formen za vermeiden war. Die Art, wie der Dichter

diese Sckwierigkeit gelost hat — darch Einkleidang der frfikeren

Aktion in die Form eines Bericktes —
,
mafi ebenfalls technisck ge-

sckickt and fiberlegt genannt werden. TJnd dies Lob ist nickt anf
dieAnordnang im Grofien, die eben vorgeffihrt warde, za besckranken

;

die gleiche Anerkennang gebakrt aach der straffen Darchffihrnng des

Grandgedankens and der Klarheit der Disposition im Einzelnen.

Kach der Exposition 1—149 wird in der Propositio, 150—234,

ans dem Orakelsprack 197 ff. mit fibermfitiger Verkoknang der
fiblicken Orakeldeatnng die Anfgabe, das Tkema, entwickelt

and formnliert: der Warsthandler soli zam IztTposros des Demos
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werden: dao[iaC«» 8’ ottw? tbv 3^{lov owe t’ Irntpoxsosiv eiji’ (212).

Der Schlufi 1259 ’AYopaxpttq) totvav IpiaoTOv Irntpsicio wiederholt

diese Propositio, wie es die Rhetoren im eittXoYoc machten, wie es

mit einem q. e. d. am Ende des mathematisclien Beweises geschieht.

Ich wiiBte nicht, wie ein Dichter es faBbarer verraten konnte, da6

sein Werk nicht in der Mitte (dnreh die Parabase) in zwei Teile

verschiedenen Grundcharakters darchgebrochen
,

sondern wirklich

dnrchkomponiert ist, aber ich sehe auch nicht, wie er es dentlicher

machen konnte, da6 hier sein Stiick zn Ende sei
;
doch davon wird

sogleich noch ausfiihrlich die Rede sein.

Diesen klaren TJmrissen der Beweisfahrnng entspricht die Argu-

mentation in dem Agon vor dem Demos. Das Thema dieses Haupt-

beweisteiles wird nicht weniger scharf formnliert, als es fiir das

ganze Stiick geschah : 747 oxo'tspoe v^v lott oot sovouatspoe, Siaxptvov.

Und vor dem letzten Einzelbeweis (1209—1228; denn 1229 £P.

gehbren nicht mehr zum Beweisteil), wird wie am Schlusse des

ganzen Stiickes, so bier das Thema der Einzelbeweise wortlich

wiederholt; ooxouv xpivets, w oitdtspoi; Ion vtpv avijp ap.s[vtov

jcspi os (xal -riiv yaavspa, vgl. 874); Der Beweis selbst zerfallt in

zwei Teile : 1) 763—867. Kleon verdient weder wegen seiner Ma6-
regeln in der inneren Politik Lob, noch hat er in der auBeren Politik

wirklich etwas geleistet (^a):tst>p.att(i>v—8sXsaop.aoiv 788 f., xpoootSTjfiwv

869, Gegensatz ipiXoSTjiios 787) ;
er hat also keinen Anspruch auf den

Namen ernes ipiXoc, Ipaonj?, (sbvooc), Y!tX68r)[j,o?. 2) 868—1228. Die

Mittel seiner inneren Politik sind kleinlich und unwurdig (^wtrstaic

890; nid'Tjxtop.ofi; 887
;
vgl. 902 f. — 48 f.). Dies wird in drei Beispiel-

reihen vorgefiihrt : a 868—911 leibliche Ausstattung, b 997—1110
geistige Nahrung (Futterung mit Orakeln u. a.), c 1151—1228
leibliche Nahrung. Und wie nun nach den einzelnen Szenen
dem Demos die Erkeimtnis kommt, daB Kleon die wahre sovoia

srpbi; tbv 8rjp,ov fehle, fallt wiederholt das Schlagwort des Gesamt-
themas

,
zu dessen Beweis die Einzelbeweise gegen die sovoia

gegeben werden. Der Dichter fiihrt namlich uber dreimaliges,

vorzeitiges Urteilenwollen des Demos zu jenem durch die Propo-

sitio angekundigten Endurteil ’AYopaxpix*}) toivov l[j,autbv Imtpsitio

hin: Ipiol tattisboei?—tap,i$os p.oi 948, 969; l[i.aoTbv Ittitpsxm ooi

1098; damit gleichbedeutend xataO^oo tbv ots'pavov, Tv’ kym tootwl

a&tbv Tcepid^M 1227 (vgl. auch 873). Beweisgang und Beweisziel sind

also wie bei einer straff disponierten Rede fur das BewuBtsein stets

klar gehalten'); die kurzen Zwischensatzstiicke und das sonstige

1) Vgl. die analoge Technik in der Orakelpartie, wo nach der indirekten Thema-
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Eankenwerk tan dieser Diirchsiehtigkeit des ganzen Aufbaues and der

Einzelanordnong in keiner Weise Eintrag. — Endlich die Anagnoris-

mosszene. Ein Anagnorismos fiihrt seiner Bestimmnng gemafi den

AbschlnB einer Handlung herbei, gebbrt also der Regel nach an das

Ende des Stiickes, wenn ein Dichter nicbt etwa gerade ibn stufenweis

erfolgen lafit and so ibn selbst zar eigentlichen Handlong erhebt, wie

es in den ‘Epitrepontes’ — and hierin liegt die besondere, gar nicbt

genngend gewiirdigte sopeatc bei dieser Komodie — Menander

getan hat. So ist die Anagnorismosszene der Ritter in den Handen

des Dicbters, der nnmittelbar vorher (1227) den AbschlnB der

Handlong angekiindigt hatte, das dramatisch-technische Mittel, den

ScblnB der Handlong herbeizafuhren. Denn darch den Anagnoris-

mos kommt zn Tage, da6 der Orakelspruch (198 ff.) sick erffiUt

hat
;
als Aasfiihrong and Erfullang des Orakelsprnches aber steUte

sich die Handlong der Ritter dar (S. 255 a. E.). Es laBt sich

wirklich nicht lengnen, daB die Handlong des Stiickes, die mit der

Parodos beginnt, nach ihrer Erfindong, orspriinglichen Abzweckong

ond Dorchfiihrong im Einzelnen vor der zweiten Parabase in einer

Weise ihr Ende gefonden hat, die jede Fortsetzong aos dem
Rahmen des Stiickes heraosfallen lassen mo6. Nor das kann man

zogeben, daB die an den Sieger Agorakritos gerichteten Worte 1260

xai Tov IlaipXaYova tootovC noch eine Erganzong dorch die

Bestimmong der Strafe des Paphlagoniers finden konnen. Eine

solche Erganzong bildet aber nicht eine Fortsetzong der Handlong,

sondem nor ein Moment ihres Abschlosses. Die Bestrafong des

Paphlagoniers steht non tatsachlich am Schlosse des ganzen Stiickes,

aber getrennt von der vor der zweiten Parabase abgeschlossenen

eigentlichen Handlong and somit weit entfemt von jenem ’Ayopa-

xpittp — TtapaSiSwjjLt tov IlaiplaYova, dem es bei nngestortem Verlanfe

des G-eschehens als Erganzong nnmittelbar folgen moBte. Gerade

darin aber, daB der Dichter trotz des anorganischen Einschobes

der Verjiingongsszene and anderer Begleitpartien dock die Be-

strafong des Kleon ganz ans Ende des Stiickes geriickt hat, zeigt

sich deotlich, wie folgerichtig er orspriinglich das Stiick zom Ab-

schlosse gefiihrt hatte.

Doch betrachten wir erst noch die Arbeit des Dicbters an den

anderen Teilen der Eomodie vor der zweiten Parabase, denn es

fragt sich, ob der sachlich als nnorganisch erscheinende Einschob

aoch in technischer Hinsicht von dem iibrigen Stiicke abweicht. Ist

stellung 1002 f. mit der Nennung des Glanis durch das Zwischenurteil zoXi y’

d(jietvov <o rXdvt 1035 das Endnrteil oioclj tou rXd-vtoot soctoTEpoi 1097 vorbereitet wird.
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dies der Fall, so kann er nicht in einem Gusse mit dem Ganzen
gearbeitet sein; dann ist seine Zngehorigbeit znr urspriinglichen

Konzeption der Handlung iiberhanpt in Frage gestellt.

Die Agonszene vor dem Rate bat die Form eines Boten-

berichtes; eine solcke •will nur darstellen, nicht argnmentieren. Tat-

sachlich fehlt jedes beweisende Element, fehlen Themastellnng nnd

logische Gliedernng; es wird nnr erzahlt nnd der Erfolg der Ak-
tion mit knrzem Wort vor dem Bericht angekiindigt sowie am
Schlnsse wiederholt: NixopooXoc sfcvopL-iQv 615, oi 5’ bzspszfjvoov— jis

aTrayuEc outw? Sote rijv pooXrjv oXirjv opoXoo xoptavvoi; avaXa^wv iXig-

Xo^a 680. Zeugte die Wahl der Form des Botenberichtes an sich

von iiberlegter Technik, so wird man anch die Wahrung der dieser

Form gebiihrenden Stilisierung als bewufite Kunst des Dichters

anerkennen. Da6 hier tatsachlich kein Znfall herrscbt, lehrt der

Vergleich mit dem Charakteragon vor der ersten Parabase. Hier

gilt es wieder einen Beweis
,
den Nachweis

,
wer von den beiden

Gegnernim poav und starker ist, so wie das eovosivimAgon
vor dem Demos zu Beweis steht. Das Thema wird unmittelbar vor

dem Beginn des Beweisagons ganz deutlich als solches hingestellt

:

276 aXX’ sav pisv xovSs vtxcj? njvsXXa aot ' ijv 5’ d'^atSstcf napiX&iQ

o’, i^p.eT£po? 6 i:upa[i.ouc (s. S. 262, 1). Eine eigentHche Disposition nach

den beiden Eigenschaften des Briillens nnd der Gemeinheit, deren

iiberlegene Betatigang diese Verse vom Sieger fordern, herrscht

im Folgenden nun nicht, da das xsxpaYevai die einzelnen

ziai einfach begleitet, wenn anch die Erwahnungen des ersteren

mehr den Anfangspartieen angehoren. Aber der Dicbter hat nicht nnr
dnrch die Handlnng dafiir gesorgt, dafi das thema probandnm dieses

Teiles dem Znhorer nie aus dem Bewubtsein kommt. Die Schlag-

worte der Propositio, poTj und dvaiSsta, kehren in alien moglichen
Formen und Synonymen ununterbrochen wieder, sodaB sie der

Vorstellung geradezu eingehammert werden : 304 w p.iaps xal pSs-

Aops xal XExpaxxa ooo dpdooo?, 324 IS-jjXoo; dvaiSsiav, 329 ^roXu ooo

{uapwTspo?—Jtavoup7t(j} te xal ^pAoet, 384 twv avatSwv dvatSsoTEpot, 397

avatSsosxat xxX.
,

409 o’d toi jj,’ bitepPaXsloS’’ ivaiSsicf, 429 d'pdoooc.

Die Schlagworter des Schreiens bringen 285—287, 304, 311, 352.

Das ist anch eine Form des Beweisens, nnd anch diese fehlt ganz
in der Buleszene. Dazu nehme man, da6 am Schlnsse dieses Agons
genau der Propositio 276 f. entsprechend die beiden beherrschenden

Begriffe wiederkehren ; 487 steht Kpayov XExpa^evat worGich da;

die avatSsta wird umschrieben nnter Zitierung des letzten Beweises

des Wursthandlers fiir diese seine Eigenschaft, eines Beweises von

solcher Starke, daB der Paphlagonier (429) dort verzweifelnd ab-
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brach nnd nor noch zu drohen wa6te: itva voov >] tiva

vovl YS Sst^eis, eiitep arexpof}*® 'XMy&va. to %pia.<;, wc aotos

^iyst^ (= SstSst? izAaav tijv avaideiav). Diese Technik der klaren

Ankiindigung des Themas nnd der Rekapitulation am Schlusse

beobachteten wir ja schon bei dem Agon vor dem Demos. Also

ist der Gegensatz, der in der Stilisiernng zwischen der Buleszene

nnd den beiden Agonen besteht
,
kein znfalliger

;
man wird anch

bier die Ueberlegtbeit des Dichters wiirdigen, der eine ermiidende

Gleichformigkeit der Darstellnng mit Erfolg dadnrch zn vermeiden

bestrebt war, da6 er zwischen zwei Agone beweisenden Cbarakters

einen Bericht rein erzahlender Art einschob nnd auch stilgerecht

durchfiihrte.

Zu vollerer Wiirdigong der Technik des Dichters in diesem

Stucke beobachte man endlich, wie durch vorbereitende Ankiin-

digung oder durch Verschleifung der einzelnen Teile das Ganze

zusammengehalten wird. Der avatSsw-Agon gipfelt in der Priigel-

episode 451 fF.; bei ihr fallt anfierlich, wie von ungefahr, das Wort
$uvo>|idtai

;
tatsachlich bahnt der Dichter damit den tlbergang zum

Agon vor der Buie an. Kleon ruft : loo lo6, tortoooi p.’ ol ^ovmjtdtat.

Der eine Sklave (Demosthenes) nnd dann der Chorfiihrer fenem den

Wursthandler an; sowie dann Kleon wieder zn Worte konunt, setzt

er mit der Begriindung jenes 4»vw[i.6tat ein: taotl jia rrjv Ai)[i7]Tpd

p.’ oox iXdvd'avsv (461); der Wursthandler fahrt ihm mit einem oox-

ouv p’ iv ’'ApYSi y’ TCpdttet Xav^dvsi in die Parade und tritt ihm
dann mit der Drohung entgegen, ihn konne nichts hindem, Kleons

Machenschaften in Argos ‘den Athenem’ anznzeigen (’AdTjvatoi?

^pdao)). Daranf sofort Kleon, der den Instanzenweg besser kennt,

mit fast offiziellem (aotiza pdXa) Ausdrncke (475)
:

psv ouv aottxa

pdX’, sic P 0 0 X 7j V Iwy, opwv drdvtwv td? ^ovcopoolac epw. So spinnt

der Dichter von dem wie nebenbei sich einstellenden ^uvwpdtat den

verbmdenden Faden von dem ersten zum zweiten Agon hinuber.

Dabei wird der Znhorer nicht etwa mit jener Bezeichnnng (452)

Uberrumpelt
; tritt doch Kleon sofort mit der Beschuldigung $ov6p-

votov iraXal auf (235), und schon 257 hatte ihn der Dichter jammem
lassen: orc’ dvSpwv tuztopai $ov©potwv. Vorbereitet ist iibrigens auch

die von dem Wursthandler aufgestochene Behanptnng des Kleon:

taoti— p’ ooz sXdvdavsv, nnd zwar ansdriicklich durch 74 oby otdv ts

tov IlayXaYov’ ooSsv Xad’Stv mit der dazu gehorigen drastischen

Begrundung nnd indirekt durch 115, wo die Moglichkeit des Xadsiv

aotdv ihren Grund nur darin hat, da6 psYaX’ 6 IlayXaYwv zipSstat

zal psYXstat. In gleicher Weise ist die Anagnorismosszene vor-

bereitet, nur ihrer Bedentung entsprechend noch eindringlicher.
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Das Charaktermotiv der Aberglaubigkeit des Paphlagoniers wird

schon 61 cfSet Ss angedeatet, kommt voll zum Ausklang

109 ff. und ist dann nach kurzer Zwischenerinnerung (809 dvsipozo-

Xstc) breit durch den ganzen Abschnitt 996—1095 (nebst seinem

einleitenden Vorspiel 960—972) hingelagert ^), so da6 das Zuriick-

greifen auf die Orakel im letzten Augenblick nur natiirlicb er-

scheint. Ebenso hat der Diohter von vornherein dafiir gesorgt,

da6 die vemichtende Wirkung des Anagnorismos auf den Paphla-

gonier dem Horer obne weiteres begreiflicb ist*); beifit es dock

1) Den SchluB dieser Partie bilden zwei Traumorakel 1090—1095. Von

solcben ist sonst im ganzen Stiicke nicht die Rede; denn 809 tovo i^a~aza; -/.ai

ivetponoXeTs rapt sauTou hat oveipo^Xesv eine sehr abgeschwachte Bedeutnng (vgl.

die Scholien). Der Ansmf des Demos
,

der ibnen folgt, 1096 iob io'j oi)x fjv ap’

o'jSe'i; TOO rXavtoo; aoiptuTspo; geht iiber sie einfach binweg und kniipft direkt an

1089 an. Tatsachlich ist bier der SchluB der Orakelpartie. Der Demos hatte

gleich beim Beginne des Agons zwischen der Orakelweisbeit des Balds (Paphla-

gonier) und Glanis (Wursthandler) erklart

:

1011 afe vov or<o; aoTob; avaYvtuSJSfti piot,

za't Tov Tispi ipioo zsivov (b-ep fj5op.at,

lb; iv ve!p^XT|ji aUz6; Y£vi^3o;jiat.

Diesen Orakelspruch spielt der Paphlagonier 1087 ans : ais-6; ib; Yfyvr, xal -a'jTj;

pasiAebei;, womit der Wunsch des Demos erfullt ist; aber der Wursthandler

abertrumpft ihn mit xai 77;; zal ttj; ipo9pa; ye daXctsst); yjazt y’ iy ’Ex^aTavot; oixeiset;

Xel^iuv izteaata. So ist BaMs geschlagen und die naturlicbe Folge muB sein, daB

der Demos sofort jenes Drteil ouoe'i; too TXcivioo; sotpibrepo; fallt. Die beiden

Traumorakel zerreiBen also den Zusammenhang. Sie sind ein Einschub des

Dichters, der einen Einfall nicht bei Seite werfen wollte und ihn nachtraglich,

daber an ungeeigneter Stelle, unterbrachte. Es ist zwar nicht zu beantworten,

aber keineswegs muBig zu fragen
,

ob er dies noch vor der Auffuhrung tat oder

erst nachher bei der Veroffentlichung. Denn diese Frage geht aus der grundsatz-

lichen Anscbauung hervor, daB die Dichter bei der Herausgabe eines Werkes und
fiir diese, also nach der Erstauffuhrung, Anderungen vomahmen, so gut wie es die

Redner mit ihren Reden getan haben. Ich bejahe diese Anscbauung entscbieden, nicht

nur wegen der Analogic mit der Prosaliteratur, sondem weil ein solches Verfahren

an sich naturlich ist. Ein nachtragliches Herumarbeiten an fertigen Sachen,

namentlich wenn es erst einige Zeit nach ihrer Fertigstellung erfolgt, hat nur zu

leicht Inkonsequenzen zur Folge, weil der Schriftsteller nicht mehr so wie bei der

ersten Abfassung in seinem Stoffe und in seinem Plane lebt; das weiB jeder aus

Erfabrung. Aus solcher nachtraglichen Arbeit bin ich denn geneigt, die schwere

Entgleisung 976 rjv KX^iov dzdXTjTat, die in der Kennnng des Namens des Kleon (trotz

des Wortwitzes KXeojv

—

opioo 957) besteht, zu erklarea, die mit Eupolis’ Mitarbeit

an diesem Stiicke (Kaibel, Real-Enc. II 976) nicht in Verbindung gebracbt werden

kann, noch weniger aber wegkonjiziert (Keck) werden darf. Auch die in sich in-

konsequente Episode 1063—1079 fallt m. E. unter diesen Gesichtspunkt.

2) Der Dichter hat in der Anagnorismosszene nur scheinbar eine Inkon-

sequenz oder richtiger eine Uniiberlegtheit begangen, wenn er den Paphlagonier

dort noch fragen laBt : 1241 teyvTjv ok viva zot’ elye; i^avopojuevo; ;
Nach der Sprache
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schon in der Exposition bei dem ersten Sprnche, der den Unter-

gang des Mannes verkiindete: 125 a» itiape IlaipXaYwv, taut’ aip’

IfoXdtTTOu jraXat tov aepl osaotou ^pTjajJLOV oppcoSwv (vgl. tov ispov

^pTjOjiov Xa^wv, ovrsp p.aXta'c’ e^oXaiTsv 116).

Mit dieser sorgfaltigen Eubrang der Handlung, die alles IFn-

vorbereitete zu meiden sucht, stebt die Verscbleifung der Ueber-

gange zwiscben den groBen wie zwiscben den kleineren Abscbnitten

in einem dnrcb denselben Zweck verbnndenen Einklange. Wie fast

nnmerklich der Dichter von dem ersten Agon zn dem zweiten vor

der Buie nberleitet, ist schon znr Spracbe gekommen. Abnlich,

nur kiirzer ist der Ubergang von der Parodos und der ihr folgenden

Boxszene znm ersten Agon gewonnen. Als Kleon von den aus-

schlagenden Ritterpferden — d. h. von den FiiBen der Ritter —
Tritte vor den Baucb bekommt, raft er lant (273) aus

:

0) toXi? xai STjji,’, o®’ oiiov dirjpiwv YototptCofiai —
AAi\. xai xixpaYa? (y) Sioxsp (sc. XExpaYwc) ad n]v iroXiv xataatpsipig *).

KA. aXX’ as. Taonjl If® stpcoxa Tp£tj)0{iat.

XO. aXX’ lav [isv tdvSs vtx^c xtX. (o. S. 259).

des Wurstlers und nach seiner auBeren Erscheinung muBte Kleon allerdings langst

dessen Stand erkannt haben. Denn wahrend des ganzen personlichen Agons bangen

die Darme und Wurste an ibm herum und stecken die Fleiscbermesser in seinem

Gurtel. 155 bat er nur den Wurstblock und die Topfe abgesetzt; erst, wo er

zum Agon vor der Buie sich rusten muB, legt er jene Kennzeicben seines Ge-

werbes ab ; 488 aXX’ etjjii • rpuivov S’ tbj taj xoiXla; zat zit iiijaipat IvBaSl xa-

Ta8T|tioftat. So nimmt denn der Papblagonier direkt auf die xoiXi'at, die er am
"Wurstler siebt, bezug : 300 xal covio oe zolz xpuTaveatv doExoiTEUtoo; xtov Bemv lepaj

(xauTos V. Leeuwen) lyovta xotXi'ac, und der Wurstler maniiveriert vor den Augen
des Papblagoniers irgendwie mit den Wiirsten umber bei den Worten 432 ^y***

ousTEiXa; YE zo'ji aXX'ivxac, und 921 f. axapoox-ov

—

zmzr^i (JmpiTjpo'sEi) ist die Scbopfkelle

des Wurstlers zur Hand. Dazu die fast unzabligen Wortspiele, Witze und Bilder,

in denen das Gewerbe des Wurstlers im Gegensatz zu dem fast nicbt seltener

angedeuteten Gewerbe des Papblagoniers zur Bezeicbnung kommt (315. 343. 355.

372. 374 f. 418. 453 if. 770 u. s. w.). Gleicbwobl ist jene Frage 1241 keine Ent-

gleisung des Diebters; sie wird durch die Tecbnik des Anagnorismos gefordert,

der mit Hilfe des Orakelsprucbes erfolgt. Da muB jede Angabe des Sprucbs aus-

driicklicb bestatigt werden, um seine Erfiillung erweisen.

1) Aus reinen Responsionsriicksicbten allein wird man heute scbwerlicb mebr
den Ausfall eines Verses in den epirrematiscben Partieen ansetzen, wie es Sauppe

naeb 278 in der Epistola critica ad Godofr. Hermannum (jetzt Ausgewablte Scbriften

S. 154) nocb tun durfte, wenn nicbt aucb der Zusammenhang zu solcber Annabme
zwingt. Tatsacblich weist bier die Uberlieferung weder einen logischen nocb einen

sachlicben Defekt auf. Denn xol xi-Apa-jaz 274 kniipft direkt an das YoarplCopiat 273

des Kleon an: ‘sie treten mir vor den Bauch’ — ‘Und du erhebst das Gebriill,

womit du den Staat stets bezwingst’. Diese Antwort legt die Ueberlieferung dem
Chorfuhrer in den Mund. Aber dann schwebt in den Worten dll’ lav pib xovoe
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Das Grebriill des Kleon bei dem Ausruf Y^atpiCoftat verajilaBt

den Wnrstbandler zn der Fortsetznng: nnd dabei hast dn ein

Gebrull angestimmt, wie das, womit dn den Staat andanemd nieder-

brullst. An die Antwort Kleons: ‘mit diesem BruUen werde ich

dich znerst schlagen’ schliefit sich unmittelbar die Themastellnng

fiir den ersten Agon durch den Chorfnhrer.

Besonders vorsichtig ist der IJbergang von der ratlosen Ver-

zweiflung der beiden Sklaven im Eingang znr Eroffnnng der eigent-

lichen Handlung gearbeitet. Nikias ist zn dem Endergebnis ge-

kommen, da6 ihnen nnr zn sterben iibrig bleibe. ‘Dann aber als

ganze Manner’ sagt Demosthenes. ‘Ja, wie als ganze Manner?’ griibelt

nnn Nikias (80 ff.). Darauf nach langerer Pause, durch die zugleich

die Sophoklesparodie zu voller Wirkung kommt
:
p^Xnatov aijia

Taopstov ictsiv. ‘Nein, Wein her, den der gnadige Gott uns schenkt’

ruft der stets entschlossene
,
susXmc (Thnk. IV 10, 1) Demosthenes,

‘beim Weine fallt dem Menschen etwas ein’, nnd Nikias trollt auf

sein GeheiB ab, den Wein zn holen. Demosthenes trinkt; alsobald

tritt die vorausgesagte Wirkung des Weines ein: ‘0 gnad’ger

Gott, von dir stammt der Gedanke, nicht aus mir’. Und Nikias

trollt abermalen ab, die Rolle mit den Orakeln zu holen. Die

Handlung ist eingeleitet. Hier erwachst eines ans dem andem,

nnd die innere Wahrscheinlichkeit wird durch den Gegensatz der

Charaktere der beiden Sklaven durchans gewahrt.

Nor aufierlich erscheint der Uebergang von dem ersten zum
zweiten Abschnitte des sbvoia-Agons etwas schrofP. DerWursthandler
zieht das Fazit des ersten Abschnittes: ‘Deine ganze Kunst besteht

darin, im Truben zu fischen (das ist keine suvoca)
;
aber hast du denn

dem Demos schon positiv deine gute Gesinnung bewiesen ? Auf die

eine kleine Frage antworte mir (iv S’ eItcs {loi totJouTovi 868): hast du
auch nnr mit dem, was dir am billigsten kommt, mit einem Paar
Lederflicken fur die Schnhe, dem Demos ein Geschenk gemacht?’

Mtxa; pofj, die notwendig dem Cborfuhrer gehoren, das tovBe in der Luft. Also

muB der Wursthandler sich schon in den Zank gemischt haben. Mithin ist diesem

V. 274 zu geben, und bei dieser Zuteilung wird auch iyw 3e Tr^ Ta'i-nr) ye ^piiiTa

Tpitponat verstandlich ; denn diese Worte besagen einfach; ich werde mit dir zu-

nachst in den Brullagon eintreten. Das bann aber wieder nur an den Wurstler

gerichtet sein. Gut, sagt also der Chorfnhrer, schlagst du ihn im Brullen, dann

Heil dir
;

aber es kommt auf die groBere Gemeinheit an
;

siegt er darin, dann

heimsen wir den Kuchen ein. So schlieBt sich Vers an Vers; nur 274 wird man
nicht blofi zur Hervorhebnng des Begriflfes des Schreiens, sondern auch zu naherer

Anknfipfung an das faSTpiCop-ai ein 7
’ nach xexpaya; einschieben mfissen, wie es

oben gescheben ist.
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Man wird zngeben, da6 es dem naturlichen Gauge eines Wort-

gefechtes vollkommen entspricht, wenn nach einer zusammenfas-

senden Abfiihrtmg des Gegners der Sprecber fortfahrt: ‘das eine

mochte ich doch aber noch fragen’

;

und voUends ist der Natiirlich-

keit Rechmmg getragen, wenn diese Frage ans einer andanemd

betonten Eigenschaft des Gegners — bier des Lederhandlers —
entspringt.

Icb kann bier nicbt das ganze Stuck anf die Knnst der Ver-

schleifang der einzelnen Teile untereinander analysieren; sie wird

so durchgebend geiibt, dafi man dentlicb das Bestreben des Dicbters

erkennt, sein Stuck formal ebenso fest zusammenzubalten, wie er

es inbaltlich durch nmsichtige Vorbereitnng der Motive vor einem

Zerfallen in leicht sich losende Brocken episodischer Einzelszenen

zu bewahren verstanden bat. Aber trotz der Verschleifung der ein-

zelnen Teile wei6 er docb die Disposition und Gang und Ziel der

Handlung stets klar zum Ansdrnck zu bringen : sis pooXijv Iwv 475

und Iwjisv si? tbv S^jiov 723 steben als uniibersehbare Wegweiser

vor dem Beginne der zwei politiscben Agone, und aucb fur die

Einteilung in diese zwei Handlnngen ist frub und unverscbleiert

die Propositio erfolgt. Als Kleon seine Niederlage im dvaiSsta-

Agon schon vorausscbauen mu6, aber nocb vor dem Ende dieses

Agons — sodaB aucb bier wieder die Verbindung bergestellt ist —
verkiindet er siegesgewiB:

395 ob 2<o? av Ctj to PooXsott^P tov

xal to too Stjiaod icpoowjcov {taxxo^ xa^T^p-EVov.

Klare Disponierung, folgericbtige Durchfiihrung der durch sie

bestimmten Handlung wie der Charaktere, nmsichtige Vorbereitnng

der Eiuzelmotive, kunstgerechtes Verschleifen der EinzelteUe — aus

einem Gusse das Ganze: so zeigt sicb die Technik des Dicbters

vom ersten Verse bis zur zweiten Parabase. Dagegen halte man
das Bild, welches der SchluBteQ bietet.

Hier fehlt die Verbindung im GroBen wie im Kleinen; bier fehlt

ferner die Konsequenz der Charaktere. Auf diesen zweiten Mangel,

der nie bat iibersehen werden konnen, aber entscbuldigende Erkla-

rung Oder gar Lob gefunden hat, komme ich weiterhin zu sprechen

;

znnacbst gilt es den Vorwurf, daB jede Verzabnnng nach vom ver-

mifit wird’), aufrecht zu erhalten gegen die Aufstellung, daB eine

1) Da die folgenden Darlegungen im Wesentlichen zu dem gleicben Besultate

fiihren wie die Kritik KirchhoflFs im Hermes 1878 XIII 287 ff., sind Uebereinstim-

mungen bei aller Verschiedenheit der Beweisfiihrung unvermeidlich. Ich nnterlasse

es, sie im einzelnen zu notieren, indem ich die Kenntnis jenes Aufsatzes vorans-
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solche Verbindung durcli die letzten Verse der zweiten Parabase

gegeben sei:

1261 xal {fijv If® ° xaXwc

Sot’ 6|ioXof£iv OS (tKjSev’ avfl-pSumv l{ioo

ISsiv a[teivo) t^ Ke^Tjvaicov irdXsi.

Man sehe, was 59. 799 nnter dspattsostv verstanden wird: das,

was der Wnrsthandler tut, als er jahlings aus seiner PoUe

als Regenerator Athens heraus- und in seine natiirliche alte Gre-

meinheit zuriickfiLllt, indem er den Klappstnhl bringt nebst dem

strammen Jungen nnd die dreiBig Balletensen vorfiihrt. Niemand

wiirde, folgte nicht das Auftreten des anfgesottenen Demos, jenes

d’epatcsuob) anders verstehen, als es die angefiihrten Analogieen und

die Bedeutung des Wortes selbst an die Hand geben. Man qualt

also in das Wort einen besonderen Sinn hinein, nur um eine Ver-

bindnng zu erhalten. Allein wenn der Wnrsthandler hier schon mit

doppelsinnigem Worte auf die folgende Szene hoheren Schwunges

hinweisen soUte, wenn er also innerlich schon umgewandelt war,

warum verfallt er dann sofort mit t^ Ke^Tjvatiov itoXsi in den friiheren

Hanswurstton (755. 1118) zuriick? Aber gesetzt, der Dichter babe

trotz dieser Entgleisung mit dspazsooo) auf das aystj)£'.v (1336) hin-

weisen wollen, so hat er selbst doch dem Worte erst nachtraglich

diesen Sinn untergeschoben
,

als ihm der Gedanke des Schlusses

znkam. Denn die beiden SchluBverse sind sprachlich von einer

Ungeschicklichkeit, die sich bei dem sprachgewaltigen Dichter nur

nnter der Voraussetzung erklart, da6 hier eine urspriinglich andere

Fassung nachtraglich eine Umgestaltung erfahren hat. Der bloBe

Infinitiv 6[JLoXoY£iv nach dem Futur ^spatrsoou) ist sehr hart, und die

Konstruktion ajisivo) — itdXsi so singular, dab Hirschig ap-eivu) sv

t^— irdXet vorschlug. Das geht nun nicht, da a(i£iv(o hier gleich

eovoootspov sein muB, wie 874 eovoootatov t^ irdXsi steht. Und man

spreche hier nicht von psychologisch erklarbarer Analogiekonstruk-

tion; diesen Worten geht itspl tov 6^p.ov av§p’ apiotov voranf und

1208 steht direkt avijp ajisivoiv itspl oe. An unserer Stelle hat der

Dichter beim Durchbrechen eines Gedankenganges
,

in welchen er

— das hat KirchhofF schon ausgesprochen — erst 1384 wieder ein-

lenkt, gekiirzt und schon stehende Verse wohl oder iibel zngestutzt.

Von einer wirklichen Verzahnung kann nnter diesen Umstanden

nicht die Rede sein; vielmehr verriit der Dichter gerade hiermit.

setze. Ebenso verweise ich hier ein fur allemal auf die Ansfubrungen von I.

Bruns, Das Litterarische Portrait S. 167 flf.; da er stillschweigend Kirchhoff zu wider-

legen sucht, muBte meine Analyse die Spitze gegen ihn kehren.
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dafi der SchlnB nicht in einem Wurfe mit dem iibrigen Stiicke

konzipiert ist. Berukrungen mit friiheren Versen finden sich natiir-

lich auch im Schlusse, wie 1341 ~ 732, 1405 ~ 704, 1366 1066

(dock vgl. o. S. 261, 1 a. E.) 1394 805
;
aber einer planmafiigen

inneren Verbindtmg dienen sie nicht.

Das Umscklagen im Charakter des Wnrsthandlers und in Ver-

bindnng damit die Einkeitlichkeit des ganzen Stiickes suchte

I. Brans (Litterar. Portrait 170 fF.) zn verteidigen; aber ich be-

streite, dafi er sie begreiflick gemacht oder auch nur entschuldigt

hat. Er sagt, in dem Paphlagonier liege eine Steigerung der

Gemeinheit des Kleon vor, der dock selbst das non plus ultra der

Gemeinheit darstelle; das sei aber eine unmogKche Eigur, sei nur

nock ein Begriff, daher die Rolle sckliefilick wie eine Seifenblase

zerplatzen und die Umwandlung in den Agorakritos erfolgen mufite.

Dieser Name bedeute bis zum Scklusse des eigentlicken Stiickes

vor dec zweiten Parabase imd auch nock fiir diesen selbst ‘der

durck Handel auf dem Markte sein Brot verdient', aber fiir den

Epilog nack der zweiten Parabase ‘der von der Agora erwahlte’

und zwar von der Agora, die einst die erhabene Schar der

Marathonkampfer fiillte. So sei denn dock schliefilich der Bessere

der Besieger des Kleon; ware es anders, so wiirde das Stiick ver-

feklt sein, weil ja eben dieser Scklechtere dann eine Recbtfertigung

des Kleon bedeuten wiirde. Mithin bilde der SchluB die notwendige

Erganzung zu der eigentlicken Handlung, sei also mit ihr zugleick

konzipiert.

Dieser Rettungsversuch scheitert einfach an den Daten des

Stiickes. Ich will nicht das Versehen betonen, daB 1267 ’Ayo-

pdxpiTo?’ h yap xptvdjisvo; Ej3ooxd|jir^v hier heiBen soil ‘ich

verdiente mit Handel auf dem Markte mein Brot’. Genau zekn

Verse vorher stehen die Zeilen, welche den Clou des Anagno-
rismos bilden : irdtspov kv dyopa /jX).avTo;r(ii)Xstc srsov ^ Vt taic

JcoXai^; AAA. ijci tai? xoXatacv, oo xb xapv/o^ wvtov (1247). Und so

besteht .die Strafe des Kleon darin, daB er das dXXavtoTrwXstv

gerade IttI tai? ituXatc besorgen soil, wo es der Wurstkandler

tat (1398 f.), wie denn dieser von dort aus auch auf den Markt

heraufgezogen kommt; von dem Tor geht es ja tatsachlich bergan

nack dem Markte zu : das bedeutet das dvdpatvs 149, das von

den Interpreten unbegreiflicher Weise immer nock nack den

Scholien vom Logeion verstanden wird. Das xptv6|j.Evos femer hat

um der Namendeutung wHlen hier gewiB eine schillernde Bedeutung,

aber sicker ist, daB der Vers nur besagen soli: ich bin ein ayopaio^

(181. 218. 293, vgl. 297); dem xp'.vd[isvo? kommt nur accessorischer



fiber Eapolis Demen und Aristophanes Kitter. 267

Wert za. Aber es ware ja moglich, da6 es in dem Folgenden um-

gedeutet wiirde: allein wo steht ein klares Wort, nein auch nur die

leiseste Andeutting davon bei Aristophanes ? Der Name ’Ayopdxpixoi;

fallt nur nocb in den ersten Worten des Demos als Anrede; es wird

gar kein Gebrauch davon gemacht, um ihn der neuen Situation

gem^ auszudeuten, wie Bruns es tut, der des Mangels jedes Funda-

mentes dieser Interpretation sich wohl bewuBt war, sich aber fiber

ihn mit der Wendnng hinwegzutauscben suchte, da6 die zweite

Deutung des Namens ‘stiUschweigend’ in ihr Recbt trete. Daffir,

da6 ein Bfihnendichter stiUschweigend eine Namenumdeutnng vor-

nimmt, die mit einer Wandlung des Wesens des Umbenannten und

der Handlung des ganzen Stuckes in kausalem Znsammenhange steht,

fehlt es an jeder Parallele, wie sie es muB. Denn solche Ratsel gibt

der Komodiendichter nicht auf
;
er verschleiert nicht, sondern redet

Fraktnr, zumal wenn wie hier die eine ausdrficklich gegebene Deutung

durch eine andere ersetzt werden soli. Und wo steht etwas davon, daB

die neue Agora die der Marathonkampfer sei? Der Demos will
sich ja erst bessern; nur gute Vorsatze bekommen wir zu horen,

die aber sofort vergessen erscheinen, sowie Agorakritos mit dem
Klappstuhl imd sonst mit Gefalligkeiten kommt, die ganz dem alten

Wesen dieses Demos entsprechen. Denn das ist bei Bruns Auf-

fassung besonders merkwurdig, daB er ganz Qbersieht, wie jah 1384

die Charaktere des Agorakritos und des Demos wieder umschlagen.

Ob sich Bruns nicht schlieBlich selbst seiner Ansicht begeben haben

wiirde, wenn er sich der Satire v o 1 1 bewuBt gewesen ware, die

der Name Agorakritos gerade fur Athener enthalt? Sie liegt

darin, da6 der Wursthandler einen Namen tragt, dessen erster

Bestandteil mit dfopa gebildet ist.

Es gibt outer der Unzahl bekannter attischer Bfirgemamen
aus vorromischer Zeit keinen einzigen dieser Bildung, wie die

Sammlungen von Kirchner tind Sundwall bezeugen. Der Ago-
ratos des Lysias (XIII) fallt als ursprfinglicher Nichtathener

(IG. I 69, 26) fort, und der ’AYopavSpo? IG. I 324 c n 74 ist Metoke

:

Iv KoXXotqj olxwv. Genau so ist es mit der athenischen Namengebung
in romischer Zeit geblieben. Das einzige Beispiel ist IloaetSwvioi;

’AYopaxpiroo Souv.su; IG. Ill 2013, und dies beruht auf der fides

von — Lenormant. Die Falschung wird so durch den Namen
’Afopaxpao?

,
den kein anderer als Aristophanes dem Falscher

lieferte, noch sicherer erwiesen, als es schon immer durch die

banale Erfindung IloostStbvio?— Soovteoc geschah. Das ist athenischer

Brauch
;
anderwarts, namentlich auf dorischem Gebiete, findet sich

otfopa ofter als erster Namenbestandteil
,

allerdings auch hier



268 Bruno Keil,

erst, wie Bechtel (Griech. Personennamen S. 45) bemerkt, in Folge

von Umkehruiig von Namen wie ’AvaJaYopa?, dessen zweiter Be-
standteil seiner Bedentnng nach zu ixYopsustv gehorte, in ’AYopava^

u. s. w. Der Grand ist klar, warmn diese TJmkehmng in dorischen

Staaten eintreten konnte, nicht aber in Athen. Dort hatte sich

ayopd als der alte Terminus fiir die Volksversammlnng in ausge-

dehnter Weise und lange erhalten, in Athen bedeutete aYopdt

schlechthin — denn von den aYopai der Phylen und Demen kann
hier abgesehen werden — nur noch den Handels- und Verkehrs-

platz, auf dem das gemeine Leben des Tages seinen Tummel- und
Mittelpunkt hatte. Was mit dem Markte zusammenhing, war eben

der Beschimpfung ansgesetzt (vgl. die gesetzliche Bestimmung
Demosth. LVII 30); nicht umsonst nennt der Wursthandler sich

mit Emphase einen aYopatoc. Darum hiitete sich der Athener,

seinen Kindern einen Namen schlimmster Vorbedentung zu geben,

und das im fiinften wie in den folgenden Jahrhnnderten; damm
aber gerade mufite der Gemeinste der Gemeinen ’AYopaxpiTo? heifien

— und diesen Namen macht Bruns zu einem Ehrennamen, in welchem
sich die Wandlung wie des Wursthandlers so auch des Demos zu

der ‘Heldengestalt der marathonischen Zeit’ wiederspiegeln soil.

Als Wursthandler habe der Gegner Kleons nicht idealisiert werden
konnen, sagt Bruns: ‘hiermit haben wir den eigentlichen Grand
der Nottaufe’. Mit dieser Taufe ware der Name gegeben worden,

der just das scharfste Gegenteil von dem besagt, was er hatte

bedeuten sollen. Im iibrigen war die Wahl dieses Namens deshalb

besonders glizcklich, weil der Dichhter ihn nicht fiir seine Person

erst erfand. ’AYopaxpitoc ist der einzige alte griecbische Eigen-

name, der ocYopa als ersten Bestandteil zeigt (Bechtel a. a. 0.); und
jedem Athener um 424 war er von dem Parier Agorakritos her

bekannt, da dieser Schiller des Pheidias ihnen die Nemesis in

Bhamnus geschaffen hatte. Der Dichter hat eben mit’ AYopaxptto?

nicht zu einer frostigen Namensfiktion gegriffen, sondern seinem

eigenen Zwecke entsprechend und zugleich athenischem Empfinden

unmittelbar begreiflich einen wirklichen Namen in witziger Weise

ansgedeutet.

Nur fiir die Handlung bis zur zweiten Parabase und als ihre

letzte Pointe ist also der Name gegeben; man muJB es somit als

eine Inkonsequenz des Dichters bezeichnen, dafi er ihn mit in den

SchluB (1336) verschleppt hat, eine Inkonsequenz, die ihre Erklarung

eben darin findet, da6 dieser SchluB der ursprunglichen Erfindung

nicht angehorte. Und dieser Inkonsequenz folgt als zweite das

nochmalige Umschlagen der Charaktere innerhalb von 75 Versen,
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Natiirlich hat auch dieser Mangel seine Lober gefunden : das sei ja

gerade das toUe, belustigende Spiel, da6 der Dichter so willkiirlich

mit den Charakteren umspringe. GewiB lieBe sich so argnmentieren,

wenn das Hin und Her das ganze Stiick dnrchzoge
;
aber so herrscht

bis znr zweiten Parabase die groBte Konsequenz in der Charakter-

zeichnung. Schlecht ist die Verteidigung
,

die die Fehler zu

Tngenden macht; sie weist nor darauf hin, wie groB die Fehler

wirklich sind.

Nicht besser steht es mit der Technik der IJbergange im

Schlusse. Gleich 1335 leistet der Dichter folgende Stumperei.

‘Lieber Agorakritos, sagt der Demos, was hast du mir doch Gutes

durch das Aufkochen getan.’ ‘Ach, du weiBt ja gar nicht, wie du

warst und was du tatest, sonst wiirdest du mich fiir einen Gott

halten.’ ‘Nun so sag mir doch, was tat ich und wer war ich

denn?' Darauf beginnt der Wnrsthandler. Fine ode Zusammen-

kleisterung zweier Szenen, aber kein Ubergang. Fast noch schlimmer

steht es mit der Verbindung bei 1383. Der Demos verspricht,

daB er die geschniegelten Bengel, die mit ihrer jungen Rhetoren-

weisheit renommieren und kritisieren, aus der Volksversammlung

auf die Jagd schicken werde : ‘Dafiir, so lantet die Antwort. nimm
hier den Klappstuhl und einen strammen Jungen dazn’. Das vov

IjtI Tooioi? bildet die ganz auBerliche Verbindung, die den Abgrund

zwischen der Szene des umgeschaffenen Demos und der letzten

Partie verschleiern soli, in welcher Demos wie Wursthiindler in

ihre alte Natur zuriicksinken. Endlich der Ubergang zu der Be-

strafung des Kleon. Der Wnrsthandler hat die dreiBig Madchen

Torgefiihrt, die die dreiBig Jahre des Friedensvertrages darstellen

;

der Demos fragt: ‘^Isattv aoTwv xaTarptaxovTootioai
;
woher hast du

sie?’ — ‘Natiirlich hatte sie der Paphlagonier vor dir versteckt; jetzt

nimm sie mit dir auf’s Land’. — ‘Was wirst du nun mit dem an-

fangen, 8? taor’ ISpaasv ?’ — ‘Mein Gewerbe soil er treiben’. Welcher,

ich sage nicht logische, sondern nur witzige oder komische Zu-

sammenhang besteht zwischen jenem Vergehen und dieser Strafe ?

Nicht der geringste. Der kurze Eelativsatz bildet eben nur einen

Versucb, von der Episodenszene, die sich in nichts von den ent-

sprechenden Szenen vor der zweiten Parabase unterscheidet, zu

der Bestrafung des Kleon zu kommen. Dieser Versuch ist ganzlich

miBgliickt, und zw'ar wird die gewollte Verbindung durch den

auBerlichen Einschnb der drei Worte deshalb nicht erreicht, weil

der Gedanke, der sie eingab, der Gedankenrichtung und der Linien-

fiihrung der iibrigen Dichtung nicht entspricht. Denn die An-
klage, daB gerade EJeon den Frieden verhindere, wird nur an

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 3. 20
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einer Stelle in dem sonstigen Stiicke (794, vgl. 805) erhoben. und

beineswegs so betont, dab sie vor den anderen Vorwiirfen gehort

wiirde; sie verscbwindet eber nnter ibnen, ist von dem Dicbter

in der eigentlicben Handlong jedenfalls so wenig unterstricben, da6

im Schlusse die Bestimmnng nnd Bemessnng der Strafe gerade nacb

ibr in keiner Weise gerecbtfertigt erscheinen kann.

Wie stark diese Technik von der an dem iibrigen Stiicke

beobacbteten absticht, bedarf keiner Worte. Der Aristophanes

des Scblnsses ist eben nicbt der, der bis 1260 dichtete
;

er ist es

nicbt geblieben, weil ihm durcb die Einscbaltung eines seiner

eigenen Erfindang urspriinglich fremden Gedankens das Stiick am
Ende gesprengt wurde. An das neue Motiv klebte er Stiicke, die

dem einheitlichen Grundplan angeborten, aber durcb jene Einfiigung

aus ihrem organiscben Zusammenbang losgesprengt, ihm nun als

vereinzelte Einfalle vorlagen, brockenweis aneinander. Welches ibr

eigentlicher Zusammenbang war, mit andern Worten, welche Ein-

falle durcb das Verjiingungsmotiv verdrangt warden, ist natiirlicb

nicbt zu erraten; nur das ist klar, dab sie dem Gedanken des

ganzen iibrigen Stiickes entspracben; dafiir legen unumstoBlichen

Beweis eben jene allerletzten Verse ab, in denen der Cbarakter

der Personen wieder zum Alien umschlagt. Bruns sagt, obne den

ScbluB, wie er jetzt ist, fehle dem Stiicke ein wirklicb befriedi-

gender Abschlvifi
;
darum sei er in eins mit jenem konzipiert. Das

ist es ja gerade, was den Dicbter diesen AbscbluB nacbtraglich

suchen lieB : er erkannte die Schwache eines rein negativen Aus-

ganges, wie ihn die das ganze Stiick beherrscbende Negation for-

derte
;

so griflP er zu einem dem Plane seiner Komodie wie ihm

selbst fremden Motive. Denn da6 der jetzige ScbluB dem eigent-

licben Plane fremd ist, darf ich nacb der vorstebenden Analyse

noch sicherer als bewiesen ansetzen, als es scbon vorher besonders

durcb Kirchboff gescbehen war; und daB die Anregung zu dem
Gedanken des Scblusses ihm von Eupolis zugekommen ist, dafiir

sind wir ja nicbt mehr auf eine Ausdeutung der Scboliennotiz (s. o.

S. 253) angewiesen, seit nun auch das ScbluBmotiv selbst als

eupolideiscb sich hat erkennen lassen.

1) Das ist hijchst bezeichnend sowohl fur die damalige Stimmung in Athen

wie fiir die Rucksichtnahme des Dichters auf sie. Nach dem Erfolge von Pylos

war eine siegesgewisse, kriegerische Stimmung bei dem chauvinistischen Volke

naturlich ; da biitete sick der Dicbter den Friedensapostel zu machen. Es scheint

librigens, als ob er selbst an der allgemeinen Stimmung Anteil batte, wenigstens

zeigen die Ritter seines Cbors in den Syzygieen der Parabase durchaus kein be-

sonderes Friedensverlangen.
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Von diesem Standpunkt aus betrachte man endlich noch die

bisher nicht analysierte Szene (1340— 1383), die den verwandelten

Demos in Rene nnd Bessernngsdrang vorfiihrt, anf ibre Disposi-

tion bin. Der Demos erklart, es werde fortan anders werden:

1) 1340—55 mit den Politikern und Rbetoren Perikles);

2) 1356—64 mit der Rechtspflege (<~ Aristeides); 3) 1365—1372

mit Flotten- und Heerwesen Miltiades); 4) 1373 bis 1383 in der

Jugenderziehung (nu Solon). Diese Vierteilung lag immer zu Tage

und ist wobl nie unbemerkt geblieben; ich babe jetzt nur die

Namen der vier Manner binzagesetzt, die Eupolis in den Demoi

als Reorganisatoren des atbenischen Lebens auf eben jenen vier

Grebieten aus dem Hades anfsteigen lieB. Sollte es wirklicb Zufall

sein, dab dies so obne weiteres gescbeben konnte nnd da6 unmit-

telbar auf den letzten Vers der eben disponierten Szene (1383)

die Partien einsetzen, welcbe den wabren Demos nnd Agorakritos

des Aristophanes wiederbringen ?

Eupolis bat gegen Aristophanes in der Tat mit groSerem

Rechte den Vorwurf des literarischen Diebstabls erboben, als man

aus der karglicben Scboliennotiz mit Fug erschlieben durfte. Ari-

stophanes aber ist das unrechte Gut wahrlicb scblecht gediehen;

denn es storte ihm den urspriinglicben Plan so stark, dab der uberlegt

disponierende und folgericbtig ausfiibrende selbstandige Dicbter sich

deutlicb von dem Benutzer und Ausdichter fremden Motives ab-

bebt. Aber so stebt es nattirlich nicbt, dab wir die Anteile der

beiden Dicbter Vers fur Vers einfach auseinander schneiden kbnnten.

Das ist ja aucb bei andern Schriftstellern, wo die Kritik vor abn-

lichen Problemen stebt, zumeist ausgeschlossen
;
vollends unmoglich

ist es bei einem so gewandten Techniker, als den in diesem Stiicke

— nicbt in alien so — Aristophanes genauer Betracbtung sich

erweist. Zudem handelt es sich bier gar nicht um einzelne Verse,

mag Aristophanes immerbin diese oder jene Einzelwendung von

Eupolis sich angeeignet haben
,

wie jetzt zu ooxt? oov zotoozov

3tv5pa 1288 die Parallele aus den aufgewiesen ist (Korte

S. 301); denn Verse, sebr schone Verse sogar, hat Aristophanes

selbst zu macben verstanden. Um der Verse willen hat Eupolis

den Kahlkopf schwerlich angeklagt, ihm seine Ritter gestohlen zu

haben; es ging um mehr, um die Originalitat der Gedanken und

Motive, und da bat Eupolis, wie nun die A-^iroi zeigen, nicht obne

Grund ein Eigentumsrecht an den ‘Rittern’ geltend gemacht.

Allerdings ebenso sicber ist es, dab der Rivale in ihm — xai aoiSoc

aotS(j) — mablos iibertrieb, wenn er die ganzen ‘Ritter’ fiir sich

in Anspruch nahm. Bis zur zweiten Parabase ist, was bier oft

20 *
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hat gesagt warden miissen, das Stiick so aus einem Gnsse geworden,

wie es nnr werden konnte, wenn Eorm und Gedanke eines und

desselben Dichters waren. Dieser gauze Tail ist aber nicht etwa

nnr der Kern der ‘Ritter’, sondem stellt allein die ‘Ritter’ dar,

bildet das Stuck. So bleiben die ‘Ritter’ trotz einem Eupolis und

Genossen in Wahrheit dock ganz dasWerkdes einen Aristophanes,

das yin sein eigenes Kunstvermogen, seine jugendfrische Phantasie

und ein echtes und gerechtes Hassen seines Herzens haben dichten

lassen.

StraBburg i. E. Bruno Keil.



Satyros pioc Euptirtcou.

Von

Friedrich Leo.

Vorgelegt den 22. September 1912.

Der soeben erschienene IX. Band der Oxyrhynchus Papyri

enthalt als Nr. 1176 etwa 30 unten verstiimmelte Columnen nnd

eine Anzahl von Fetzen eines Baches, das die TJnterschrift tragt

(Facsimile anfT. V): Satopoo j3(mv avaYpa®'^? C Ala)(()Xou So®oxXsou?

EupttttSou. Das Erhaltene , der SchluB des Buches
,

handelt von

Euripides. Die Handschrift ist aus Mitte bis Ende des 2. Jahr-

hunderts n. Chr. (Hunt S. 124) ;
sie ist nncorrigirt und hat sowohl

Fluchtigkeitsfehler wie tiefer gehende Corruptelen. Wir lesen

gegen 1000 sehr schmale ZeUen (durchschnittlich 4 bis 5 Silben).

Die Masse (Frg. XXXVII. XXXVIII. XXXIX) hangt zusammen,

nur dafi zwischen XXXVII (3 Columnen) und XXXVIII (4 Co-

lumnen) 2 Columnen fehlen (Hunt S. 172) und dab samtlichen Co-

lumnen die Schliisse, und zwar sehr betrachtliche Teile (von ‘/a bis Va,

Hunt S. 125), abgerissen sind; es ist iiberhaupt nur ein Columnen-

schlufi erhalten (Frg. XX); Frg. XXXVIII 4 gehort, wie Hunt er-

kannt hat (S. 174), nnmittelbar mit XXXIX 1 zusammen. Da
XXXIX 22 das Ganze abschloB (XXXIX 23 enthalt nur, in der

Mitte der sonst freien Columne, die Unterschrift), so stammen die

iibrigen Fragmente (I—XXXVI) aus der ersten Halfte
,
nur daB

einige Fetzen (XL—LVII) nach Indicien der Farbung des Papyrus

von Hunt den abgerissenen Enden von XXXVII—XXXIX zuge-

wiesen sind.

Durch diesen Fund tritt fiir uns die litterarische Biographie

der Griechen aus der Sphare der Excerpte und Citate in die der
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originalen Prodnktion. Satyros ans Kallatis am Pontos*), in

Alexandria nnter Philopator (221—204) tatig®), heifit Peripatetiker

bei Athenaens. Seine Sehriftstellerei zeigte, so weit wir sie bisher

kannten, die Ziige des Peripatos, wie er im ausgehenden 3. Jahr-

hnndert war : :r£pl yapa.urqpoi'j (darans eine Charakterisirung der

ansschweifenden Jngend, Prg. 20, mit stilisirten xcoXapia nnd anti-

thetisch zugespitzt) nnd, das Hanptwerk ®), ptot, litterarische nnd poli-

tische Personen vereinigt; nnd zwar politische von kockst person-

lichem Ckarakter (Alkikiades, Dionys der jiingere, Pkilipp, vielleickt

Alexander, Prg. 18), von litterariscken kisker kekannt Sopkokles,

Demostkenes nnd (bei Diogenes dnrck die Epitome des Herakleides

Lemkos vermittelt) ^) eine Reike von Pkilosopken. Im 4. Buck

war der xowv Diogenes kekandelt, die Philosopken gingen also den

Dicktern voran. Die Hauptlinien lieBen sick zieken^); aber wir

erleben nun wieder, da6 die lebendige Gestalt etwas anderes ist

als der ans dem Hades beschworene Sckatten.

Zwei Dinge fallen sofort ins Auge. Erstens: das Buck kat

die Perm des Dialogs. Da6 die pio'. nickt im gelekrten Stil, son-

dern fiir den GenuB des Lesers gesckrieben waren, wnBten wir

ans den wortlich angefiikrten Eragmenten. Die Kunstform uber-

rasckt, dock nnr weil nickts dergleicken iiberliefert war; die vor-

liegende Tatsacke ordnet sick okne weiteres in den litterariscken

Znsammenkang ein. Knrz gesagt, wir kaben auf einmal den peri-

patetischen Dialog litterariscken Inkalts vor nns, ein Stuck der

Linie, an deren Anfang Aristoteles zrspl zo>.r^xm stekt and am andem
Ende Cicero, dnrck dessen Neubelebnng allein nns die aristoteliscke

Dialogform bisker bekannt war®).

1) Zcc'upo; 6 KaXXa[Ttavo;] in einem wahrscheinlich philodemischen pi'o; -m-

xpocTO’j; aus Herculaneum: Cronert Rhein. Mus. LVII 29.5; vgl. Diog. L. II 2G.

Ans Kallatis ist auch Herakleides Lembos nach Diog. V 94, Satyros also sein be-

ruhmter Landsmann (dies zu der Frage ob Ka/Aattotvo; oder 'Ocur-uy/hTj;, vgl. Diels

Doxogr. 148^, Unger Rhein. Mus. XXXVIII 488).

2) Wilamowitz Hermes XXXIV 033 if.

3) Sueton nennt als die griediischen Hauptvertreter der Biographie Satyros

mit Aristoxenos Hermippos Antigonos.

4) Dies beweist Diog. L. VIII 53.

5) Griech. rom. Biogr. 118ff.

6) Die Dialoge des Brutus juristischen Inhalts und Varros (der von Cicero

nicht gelernt hat) Bucher de re rustica sind Anslaufer des durch die peripatetische

Prodnktion vulgar gewordenen Dialogs von beliebigem unphilosophischem Inlialt.

Beide Verfasser sind nach der aristotelischen Art Hauptpersonen ihrer Dialoge;

Varro hat die aristotelischen Prodmien. Auch zu den Logistorici werden sich

Ciceros Cato und Laelius verhalten haben wie der Brutus zu den Landbaudialogen.

Die Geschicbte des Dialogs von Aristoteles bis Cicero bedarf unter der Be-

leuchtung des neuen Fundes uberbaujit einer Revision.
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Da6 Aristoteles irspi zoitjtwv sich wesentlich mit den Personen

der Dichter beschaftigte, kann nicht mekr bezweifelt werden^).

Zunachst steht Praxiphanes mit dem Dialog ::£pl /totrjXMV (Diog.

L. Ill 8) und sehr wahrseheinlicli Kepi latopiaQ, Klearchs Biicker

Kepi p(a>v batten Dialogform ^). Fiir Herakleides’ Biicker litterari-

schen Inkalts steht es nicht test, auch fiir die entsprechenden der

groBen peripatetischen Schriftsteller nach Aristoteles nicht . die

aber alle die Dialogform anwandten'*).

Die wichtigsten Unterschiede des aristotelischen vom plato-

nischen Dialog waren, wie wir durch Cicero wissen, das Hervor-

treten des Verfassers im Dialog nnd die zusammenhangende Rede

;

das eine bedentete die Entfernung des Dialogs von seinem poe-

tischen nnd dramatischen Charakter, das andre, soweit der Dialog

philosophischen Inhalt hatte, die Entfernung von der sokratisch-

platonischen Methode. Zugleich aber war der aristotelische Dialog

eine positive Umgestaltung des platonisch-sokratischen
;
es ist nicht

richtig von Verfall zu sprechen. Aristoteles und Herakleides haben

die Notwendigkeit der Umgestaltung gleichzeitig erkannt. Der
platonische Dialog war von der Person des Sokrates unzertrenn-

lich, und Sokrates im Dialog war unzertrennlich von Platon.

Aristoteles mufite diese Einsicht haben. Aber der Dialog war
durch Platon und die andern Sokratiker als die Form des philo-

sophischen Lesebuchs befestigt, und der Grieche war nicht gewohnt

eine vorhandene Gattung.'form fallen zu lassen; die Form folgte

der Entwicklung der Gattimg, wie es z. B. gleichzeitig in der

Komodie geschah. Aristoteles wollte in seinen Schriften als

Lehrer auftreten und das Fragen und Suchen mit sich selber ab-

machen; er wollte dem Publikum auch andere Stoffe als die im

engeren Sinne philosophischen vorlegen. Er ersetzte also das un-

tersuchende Gesprach durch den in die Unterhaltung verwobenen

und stets der Unterbrechung durch die Genossen zuganglichen

Vortrag; den Hintergrund bildete gewiB die im Lykeion lebendige

Sitte, den litterarischen Ausgangspunkt konnte Platons Symposion

bilden. Durch die aristotelische Neubildung wurde der Dialog fiir

jeden Stoff aufnahmefiihig, und dadurch hat Aristoteles die kiinf-

1) Vgl, Wilamowitz Class. Phil. Ill ’02
,
Neue .Tahrb. XXIX 467.

2) Hirzel Hermes XIII 46.

3) Schlottmann ars dialogoriim componeRdorum ii. s. w, (Rostock lsS!t) 26 if.

Liber den Dialog -et,! j-mo'j Bcrnays Arist. Tbeorie des Dramas 00 ff., Hirzel Dialog

I 334.

4j Xur fur Aristoxenos gibt es kein Zeugnis; vgl. Hirzel Rhein. Mus. XLV
419 ff.
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tige Form des Lesebuchs fiir gebildetes Publikum bestimmt. Un-

gefabr auf der Mitte des Weges zwiscben dem Erfinder Aristo-

teles nnd Cicero dem Erneuerer der altgewordnen Form treffen

wir nun den aristotelischen Dialog bei Satyros an.

Der Dialog des Satyros handelt die Dinge in perpetna oratio

ab
;
es sind drei Personen : Diodoros, Eukleia nnd die Hauptperson

{A)] diese war vielleicht Satyros selbst. Die Nebenpersonen sind

dazn da, Znsatze^) nnd Einwiirfe (XXXIX 13,23^)) zu macben nnd
die Erorterung auf Nebengeleise zn fiibren, anf denen sie eine

Zeit lang verweilen soil (XXXIX 4fiF. 13tf. ^)). Dies ist alles ge-

nan wie in Ciceros Brutus, auch die Dreiheit der Personen nnd
ihre Functionen^). Uberhaupt gibt es nichts, nach Stoff nnd Form,

was dem Bucbe des Satyros so ahnlich ware wie Ciceros Brutus.

Man braucbt dies nur auszusprechen, nm die Wichtigkeit der neuen

Erkenntnis ricbtig zu schatzen. Der Brutus ist in der Tat, aber

durch viele Mittelglieder
,

ein Abkommling von Aristoteles irspi

OT’TJTWV ').

Das Zweite ist, dafi die Darstellung des Satyros zum grofiten

Teil aus den Texten gearbeitet ist. Die Uberlieferung, die xo'v?]

tatop’la, tritt dagegen zuriick, das meiste beruht auf der Interpre-

tation von Stellen euripideischer Stiicke und der Komodie. Satyros

deducirt den pioc des Euripides aus seinen Tragodien und fremden

Anspielungen. Wenn man sich ein Buch zspi EupirtSoo in Chamae-
leons Stil vorstellt und die inductive Methode in die deductive

umkebrt, so daB statt der Untersucbung mit den Folgerungen die

Resultate mit den Belegen auftreten, so hat man das Buch des

Satyros. Es ist genau die Methode, nach der Aristoteles von
Solon erzahlt, und von Satyros wuBten wir daB er es mit Empe-
dokles eben so gemacht hat (Diog. L. VIII 59). Am augenfallig-

sten ist die Sache XXXIX 17. 18, wo Satyros den Euripides seine

Zelte in Athen abbrechen laBt: 17, 19 izsivd? ys p.7jv zafi^aTcsp S'.a[iap-

1) XXXIX 1:2, IG, iiachdem eiiie der Xebenporsonen auf Aristophanes ver-

Wiesen bar: j7tovev'l7,7,a; d Asyw zot! zzpaAeAuzci;

Eukleia, dann koramt ihr Diodoros zu Ililfo (XXXIX 14, 2si), und A
stiramt rnit bw; halb zu (15, 13). Uber die Verteilung s. u.

b) XXXIX 1.5,13 (A ijio;, <b AtdoojpE’ ni.ry zot'jzi jriv zAi ya-

v5!;tv, iravctyiup-v iz -zA'v irU Tov EooiTrSrjv. Vgl. z. B. Cicero Brut. .300 vero, in-

qiiam, Brute; sed in Cumano aut in Tiisciilano aliquando . . . sed iam ad id
unde digre-si sumus revertamur. — Man braucbt nur an die Episode iin Tbeatet
zu denken. uni zu sehen, wie durch die neue J^orm des Dialogs die organische

Einfuguug des E.xcurses erleicbtert war.

4) Vgl. uber den Brutus Jahn-Kroll S. 15.

5) Vgl, Griech. rom. Biogr. 222.
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Topiav ^sfisvo; axsiitato ta? ’A^Tjva?. Diodoros fragt: iroiav taorrjv;

Antwort : Iv ccpSs xaTaxs)^(opta[j.svrjv T<p oraaEjnp • )(p6asai St] [lot

OTspuYs? und welter Frg. 911, so welt es schon durch Clemens

Alexandrimis bekannt war; dann, nach dem feUenden SchluB der

Columne, XXXIX 18 — l^fjpysv tac piskcpStac. t] oov. (syvco?) ozi

%a[i todJt’ i[a&’ o] ^•rj[atv] at)T[dc
;]

*)_. Diodoros; rw; ouv; Antwort:

'ZtjvI aop.p.£i$(rtv opiA-Sv’ Xe^wv {isTa'pop'.xwc suLiawEt tov p-dvapyov u. s. w.

Diodoros findet diese Interpretation sehr kiilin: 7.op.;}jdrEpa ®a'lv£[t

p.0'] Xeysiv Tj::£p aXTj&tvwtEpa, darauf A: xipsartv (so Wilamowitz fiir

aTrepsattv) w? O-eXek; exSeysadai, und damit lafit er das fallen. Cha-

maeleon gab solche Folgerungen aus Dicbterstellen, indem er das

Citat als Lemma voransschickte (:rpo&£ic to —
) nnd dann das Per-

sbnlicke herausinterpretirte
;
und so die folgenden”). Satyros hat

diese Arbeit vorher gemacht und geht in der DarsteUnng seinen

Weg zuriick. Daher erbalten wir viel neue Citate, und von alten

erfahren wir, wie sie in den Vordergrund gekommen sind. Vor
allem sehen wir dentlicher als je, wie diirftig die Kunde von den

alten Dichtern gewesen ist, ehe die Peripatetiker zwar viel Unbe-

dachtes ausklugelten
,

aber dock in sehr fruchtbarer Weise den

Sinn auf die Reflexe des Erlebnisses in der Dichtung richteten.

Diese Punkte wollte ich beriihren, ehe ich den vorhandenen

Text durchgehe und dabei frage, ob die Disposition der auch in

den besterhaltenen Teilen stets wieder durch die fehlenden Co-

lumnenenden unterbrochenen Erorterung kenntlich geblieben ist.

Was den Text angeht, so hat Hunt, vor allem von Wilamowitz
unterstutzt, wieder eine so tretflich durchgearbeitete editio prin-

ceps geliefert, dab das Meiste erledigt ist soweit die Urkunde es

gestattet.

Fig. I—XXXVI, zumeist kleine und kleinste Buchstabenreste,

gingen wie bemerkt der zusammenhangenden Masse vorans. Es
tritft sich gut, dab das einzige grobere dieser Stiicke (VIII, 2)

einen Ubergang enthalt: (v.al aXXa [tev jrpoae^Eopwv aXXa 8s (1) zai

1) Ich bezeichne die Ergauzungen von Hunt, AVilamowitz, Murray, soweit

sie sich uicht von selbst ergeben, durch
[ ], meine durch < >.

2) Apollodor, Didymos, Asconius, vgl. Xachr. 1!»04 S. 257. Varro liber

Naevius und Plautus. Bcrl. Klass.texte III 2S (n. 8430, 1, 4) : ’ATro/.Xibvio; o Pdoto;

[£v vu) T.zrji ’A]v-i;j.c(7_o’j -pci'M; [-6 . . .] rairx/.Erj u. s. w. ; verschrieben -poadei';

(AA ilamowitz). — Es trifft sich hubsch, daB eine gleichfalls auf das A'erhaltnis

des Euripides zu Archelaos beziigliche Interpretation Dikaearchs erbalten ist;

Plutarch TEpl voo ei too hi Aei.coi; beginnt aTC/ioiot; Ttslv oo ootoXiu; lyo'jotv hiix'jyov

"P'i'rjv, ot Ar/.aictp/o; EopitttoTjv oi'ita; -p6; Ap/s/.aov eirtiv • o j ,3oo/,ou.;(t ttAootojvtc

O(op£t3&a[ ~i-iT^;, [j.ir tx’ aapova -/pi'vT,; r, oioob; nixcX'i ooxui (Frg. 000).
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aDT)6? CTfj<X(hy TOX)Xa xal [rjo4]£V xal £[TE]Xsio)a=v, (5) wars toic {J-st’

aoTov G-ip|5oX7]y [ir] Xrasiv. y.ata {tsv oov (10) ttjv tsxvtjv avTjp 'uo'-ootoc
•

Sio 7tal ’ApiaTO'pivr,c E7:tt>o{isi (15) rr^v ^Xwcaav aoroo [isrpr^aat ‘St’

tot X[sji:]Ta pTijiat’ [s|£ap.]7ix£to’ ’ (20) (xottot S)£ xai t-?jv {i.£Ya?

[tjv] o'/eSov [w?] £v tote [iLOf/j]>i.otatv • (25) £!i,a'/_£[to Y]ap wazsp

[irpo]EtpTi7.ot[5isv] Ev • - aYwvt '). Es ist der ScliluB eines Ab-

schnitts und der Anfang des nachsten. Zur Bekraftigung des Ab-

scblusses wird ein bisber unbekannter (von Wilamowitz herge-

stellter) Vers ans Aristophanes beigebracht ^), ans einem Sthek

das jiinger war als die Frosche; eine nnnmwundene Ehrenerklamng

wie an den toten Lamachos sebeint es freilich nicht gewesen zu

sein. Der eine Absebnitt handelte also von der te^vy], der nachste

von der Dies ist derselbe Gegensatz wie der in der bio-

graphischen und verwandten Litteratnr so hanfige von Xoyoc und

pioe, XoYoe und fj&oe^).

Nach diesem Fingerzeig hat Hunt die versprengten Stiicke

geordnet. Frg. I bandelt von Euripides’ Ehetorik (ocdXX’ dpYjtdptCsv

sv tot? XoYOte, wv XoYtxoe xal 7:apa[j,tp.7jOaadott toy o - • • X7]e Sovatde

); das Wort ts^vY) erscheint IV 3; VII 3; XoYOtc III 1,4,

sYpa'fEV VI 6, auch sonst sind I bis VII nnr Worte kenntlich‘).

Von IX an das Tj&oc: IX 6 (o’bts — ) -izXaaai [ot>]t’ opxviad[p,Evo]v

Y]xst[v obt]£ E^ioe (dtoOTV Yj) ^^'^(ov itwTTots) 7tapp-/]['3taodp,]£vov. In die

Polemik gegen A^ngriffe anf Euripides’ Charakter scheint zu ge-

horen XIII (oxatoe t)te xai djJtot(^Yje) l^aivd[p.Yjv av x]at •?jStxo[uv

abt]de, ans einer Charakterisirung euripideischer Helden XI 1

xs5(v6v Se xai 5ro)X’)9'a(pace xat t)o5 ’A^tX[XEtoc to) Tj^oc (xal to t)oo

N£o[7itoX£[j.o]o ”).

XXXVII handelt von 1, 22 an von Euripides’ Verhaltnis zu

1) Z. 1 [na iwvjo; Jr|[X(')v 7,ot]>,a Hunt nach AVilamowitz
;
dazu sehe ich keinen

Grund. 20 [l-rt o]e Hunt. — Zu 25 f. s. u.

2) Ganz ahnlich XXXIX 7,o0.

3) Heisjjiele, zum Teil diesem sehr ahnlirhe, Griecli. rum. Biogr. 96 (vieles

koramt dazu, z. B. Leonidas A. P. IX ."53, Brief an Alexander vor ‘Anaximenes’

p. 9,20.23 Sp -H., Lenaens liber Sallust bei Sueton de gr. 15, Hieron. de v.

ill. 22, Philemon frg. inc. 40c M.>; s. u. zu XXXIX 9.

4) Etwas mehr Frg. II; vgl. P. Maas Bert phil. Wochenschr. 1912, 1076.

5 1 Wohl in Znsammenhang mit Polemik gegen die Vorwiirfe, die gegen

Euripides wegon seiner Herabziehung des Heroischen erhoben warden. — X 1, 10

TO rjbo;. XVIII 1,2 c<7)oo<vo;> yip 5 'H3!o[oo]; orspev zatovTt (oder uX Statt -/.a):

dies geht obne Zweifel auf den aloo; Op. 202, aber zur Flrganzung hilft es nicht

;

Z. S —vouav deutet auf ein neues lyrisches Fragment; 9 vielleicht ;jl>, X'ji:£(<3 !)u>

fAC!T>Ty/, dem tIvo; entsi>rechend.
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Anaxagoras; vorhergeht ein ethischer Zng (16): oux sm] toii; iSioiz

ifa&oic utjiYjXbc wv, ohx Irrl toic [aXjXoTp'lots (!{)6)70ic 'rax£'.[vo6]^svos^).

Den Znsammenliang gab bier bereits die Hinwendnng zar Pbilo-

sophie : e[7C£iT]a 5s t6v [’AvaJ^a'/opav [Sa'-tijovitoc a - 'poai

[j.a ipat — ^). In der nacbsten Columne steht das bekannte

Fragment des Peirithns as tov abro-poa (593 N.)^) und in der fol-

genden Z. 9—14 das gleicbfalls durch Clemens Alex, bekannte

(912) ad Tcp ^ravawv jrsosovu '/Xotjv irAotvov ts pspw, Zsb? sVb’

ovop.dC’O, dazwischen feblt das Ende von col. 2 und die ersten

8 Zeilen von col. 3. Wenn nan aber Satyros fortfahrt (3, Id)

:

axpt^w? oXw? TTsprsiXr/f sv tbv ’Ava^aYopoo [Staj'/.oapLOv [ev] rpiaiv xsp'.[o5oL?],

so kann das nur bedeuten, da6 das eben angefuhrte Citat ans drei

jrspioSoi bestand: die erste ist Frg. 593, die dritte 912, die mittlere

ist verloren, sie enthielt das Verbum zu as tbv abtopoa. Also das

Ganze von 2, 19 bis 3, 14 ist ein Lied, in dem Satyros oder ein

Vorganger die anaxagoreische Lebre wiedergefanden bat (tbv Stj-

{t'.oupYbv vobv EipTjXcV Clemens zu 593)^), und Frg. 912 gebbrt aucb

in den Peirithns.

Nacb dem Verlust von 2 Columnen (s. o.) erscbeint XXXVIII 1

im Gegensatz zu den pbysiologiscben Citaten ein gotterglaubiges

(aucb durcb Clemens bekannt, 913 N.); dann col. 2 ein etbiscbes:

‘wer sicb rechtscbaffen miibt sei mein Freund; Reicbtiun scbaflPt

nicht Tugend’ ®). Der persbnliche Ausdruck (2, 12 piXo? tbv £|xbc

XsYiad’w) bat offenbar den AnlaG zu der persbnlicben Beziebung

gegeben. Das Thema von dem Streben nacb Eeicbtum ist in 3

durcb ein neues Citat fortgefiibrt; und weiter in 4. XXXIX 1

(s. 0 .) durcb die Erzablung, dafi Sokrates die Lebren -spl ;iX£ov£|'lat:

1) Hunt erganzt zrj-jon statt das der Sinn erfordert.

2) Also ungefiihr : Oa'.fiOvi'to; <Ct,X(!)>5<oi;> Y'jjKoXoyiav u.E>;j.a<!lrj7.io; za-

'rC(>SC(!<VETCt!>.

3) Vgl. AVilamowitz Anal. Eurip. 105.

4) Gleich danach citirt er Troad. 836 vo5; poi-tuv (Zeus).

5) Zum kleinen Teil bekannt ( wie AVilamowitz bemerkt hat) durch Plutarch

de aud. poetis 30'. Die Kola sind Dimeter, choriambische und .Anakreonteen,

alle jonisch behandelt; — opasoLv;', t'-a yip t:ovo;, i).X’
|
ornp 7ipE3riv to ttoveD

]

tiov

t’ -zExXijaDcn (nur bier chor, iamb.; der Sinn: ‘wem os eigen ist zu ar-

beiten und einer der Guten zu heiCen'
;
zu kiinstlich Hunt S. 173),

]
mv iai;

XcylaOio.
I
Ti pitciv ,^00701 it -oXXi

[
-^-oiahe -lojzn te oozeiP

|
ipexiv xaxEpyi 3E 3 i)at

;
i

Tt 0 ’ El' Tiv’ Aixva; (ts von AVilaraowitz zugesetzt) -iyov
|
Hciptav xe teexociv (Eeiz.)

I
7p’j3:QXaxov EV })otXi[ao!;

|
e/oixe (fehlt eine Silbe?) roixiuEvoi

|
ni-pi'oi;

;
ojxot xo xe

[
it]

I
TXEou — . Auch das aus demselben Liede vorher angefuhrte Stiick hat chori-

ambische Dimeter und ein jonisches SchluBkolon : Ey«, o ojoev -pE3,3 jxEpcv
|
voat'Cto

xi; atuapoaiva;,
|

irEi xot; iyailctx az'i 3')vE3xtv.
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in der Danae bewundert babe. Das fiihrte auf das Verhaltnis zu

Sokrates, und so steht in 2 wieder eine als ganz sokratisch be-

zeichnete Aufiernng iiber die Gotten. Es folgt die Stellung des

Enripides zn den politischen Dingen : zb [liooTopawsiv (2, 24) ^), zu

Anfang der folgenden Columne die Ausfiihrung: er wollte weder

Tyrannis nocb Herrscbaft der Schlecbten, gsYiaiov fdp sXxo? tioXswc

xaxo? piitwp S7][ia7(OYOC icspa z-q<; ditac jrapa-)'dp,svoc ^). Im verlornen

Teil von 2 scheint Diodoros auf das p-taotupawstv u. s. w. bin das

Wort genommen zu baben, denn 3, 18 wendet sich der Sprecber

ausdriicklicb an ibn. Diodoros wird bemerkt baben, ans der aristo-

kratiscben Ricbtung des Euripides erklare sicb die Abneigung des

atbenischen Publikums; darauf erlautert der Sprecber, unter An-

filhrung eines neuen Citats (wie 3, 1 stTrdvtt zeigt), die politiscbe

Stellung des Euripides naher und fiigt Anderungen der Komiker

binzu. die ihre Ansicbt direkt kundgeben konnten (3, 18) : dXXd

p.7jv, w A'dSojps, xai zspl y-otv^C twv [’A]^7j[vaito]v [d]poDX[tac

::Xr|p.){j.£X((h(; za)pa7ra('.dvT<ov — ®). 4, 1 gebt das Komodiencitat zu

Ende : ‘wir meinen es nicbt schlecbt, [oxe] ttp gaXtafd’ 6?] av X£y[ii]

zia['C£6]o{j.sv, X£y[ovt]s? oo zovr^p’ • [a3r]aX[oi?] 6s )(pc!)[[j.£da], xa;r£ti:[a

lzxX-/]'3tx[? xocJxrjYopot ixa(3[xos] ijpit&y -qz £xao[xo;] aoxo? tjv. Dar-

auf Diodoros : jroXXa xal ixapd xwv xa)(xtx(i)y ;tot7]xd)v, wc sotxsv, aga ao-

cxrjpw? XsYsxai xai ::oXtxtx<«)c, was der Sprecber mit :rw; '/dp ou ; be-

statigt und wieder zu Euripides ubergebt : :tdXty 6 p.b Eupi-

so p.dXa ::p6c dXxvjy xal 3ot{)0)(lay ;xapaxaX£i xouc ysou?, uzopdXXwv

auxol; 6p[id<; Aaxtoyixd? xal ^op,o;ro’.d)y x6 rtX’^&oc o'ixw?’ ‘xxYjoaad’ sy

oaxspota’.v suxXscay ypdyo'-c azaaav dyxX'i^[aav]xS(; f^p.spay [jxdyjoy, tjjDyal?

(rpoc) sp(Yoy 7)s<pat x’ slrjaxvjiisyo'). Dieser protreptiscbe Gesicbts-

punkt wird dann weiter ausgefubrt ^) : der Dichter, der die Jugend

zur Mannlicbkeit anfeuert, mabnt sie aucb vom Laster ab
;
so col. 6,

mit einem neuen Citat^); vorber mit iihnlicber Beziebung, wahr-

1) Zugleich Abweisung der Ochlokratie und Oligarchie nach der wahrschein-

lichen Ilerstellung von "N^ ilamowitz : v.'v. xst to [iJLtjJoTupavvetv [xat xa rXifiJiirj

/-ol [xi; O'jvoTxje'a; [xoiv d/.i'yjiov namiieh ;ir, ttootoe/ctDou.

2) Hunt nach Wilamowitz streicht orjiioiytuyd; und schreibt -poctyofxEvo;. Notig

ist Tov o?,aov, das vielleicht durch orjuayioyos verdrangt ist. Das Medium -cipct-

yofiEvo; ist auffallend.

3) Die beiden letzten WOrter nur als Versuch: T:XTjrj.pLc/.(ja; scheint nicht in

den Eauni zu passen.

4) Auch die Bemerkung uber die Charaktere der Helden Frg. XI (oben

S 278) hatte wobl neben der polemischen eine solche Beziebung.

5) XXXIX G, 1 <T>do<e o>rj3<t> (Euripides), dann das Citat ( [zai

Tip] TcZ,o'v[ti] TTCcToi oJT;J;^v^ox5TO!, scblicCend api/.pot yxpovTi "Ctioe; 7
,
0100 ; "axpi), dann

cciif, xt; dv; iu-i/.v. y.'j.-.i ye xmv "Xe'Txojv [ojjo -/.oizu); v_yp.ev(ov p.avTe'jo'[j.£vo; nainlich
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scheinlich wieder darch einen Einwnrf herbeigefiihrt, eine Komodien-

stelle mit dem TJbenrmt des reichen Jiinglings ^).

IJberraschend ist der Inhalt von XXXIX 7 : bier wird, zum
ersten mal, auf die Abhangigkeit der nenen Kombdie von Euri-

pides, und zwar in der Erfindung der die Handlung bestimmenden

Verbaltnisse der Personen zueinander und der Motive der Peri-

petie, sowie in der hingewiesen. ]\Iit nngefahrer Erganzung
des Anfangs ist der Wortlaut: (ac £v tai? xcofttoSLais Opco'^tsv ^i^vo-

{j,eva? oidaitc dvSpl) Tupo? Yuvalxa zal aatpl jrpbi; oov y.al dspaTOvct (5)

irpo? SiaTtoTTjv, ^ td xatd td? ;rspi7t£X£tac P'.aopLOoc aap&ivtov, (10) bro-

PoXa? TraiSimv, dvaYV{op’0(io’J5 S'.d xe SazxuXtcDv v.al Sid oEpatiov (15)

xaoxa ^dp laxi STiTioo xd oovsyovxa XTjv vEwxspav ztopitpSiav (20) d "po?

dxpov T)Ya7£V EupiJiiST]?, "Op-vipou ovxoc dpy^C, (25) ottycov ye aov-

xd^Eioc Xexxi'/.^?. jiapxupEt S’abxib xal xobx’ (30) eIxoxojc 6 ^‘iXTfjp.ittv

Ivxau^t • EupixiSirjc xoo ^yjaiv outwc, (35) [8?] p-dvo? Sb[vax]at X[s]y£[iv].

DieWorte 'Ojii^pou ovxoc dpy^? (23. 24) gehen auf den dvaYviopiapidi;

und sind durch das 16. Kapitel der Poetik erklart; aber dadurcb

wird die unmittelbare Verbindung mit xat axiytov y^ ODVxd^EWi; Xsx-

xix'^C unmoglicb. oovxaitc Xexxixt] bedeutet die compositio, die die

Farbe der gewbhnlichen Eedeweise wiedergibt -) ;
darauf gebt auch

Pbilemons 8? p-dvo? Suvaxat Xsysiv, dieser Vers ist wegen der Aner-

kennung der auvxa^t? Xsxxixt) angefubrt; xal xooxo (29) gebt also

direkt auf diese, und sie muB mit grofierem Nachdruck als eine

Eigenschaft des Euripides genannt worden sein als es jetzt ge-

schieht. Aus beidem folgt, daB etwas ausgefallen ist. Die Erfin-

(pTjoi (Z. 1); gegen Hunt S. 176. Der Sprecher fahrt fort: jro’joiJouat yip 5 rt

Tayo{ oi toioOtoi toO ye TrctTpi? xai tium O-apylvxiov xJtjv £xtfo[pc('v] : dies

ist genau der Satyros, der Frg. 20 (“ep't yapaxt^prov, oben S. 274) die verderbte

Jugend schildert.

1) 5, 12 (das Vorhergehende ist ganz unsicher, gehort vielleicht mit zum
Citat) iv toTs [Tpt(j]ooi? dot [T:po]5']'eX«)[a’J auXTjXpfiej. A. xob; dsxuvopou; xi'vej tidt

TtuvSdvT,
;
<xc(>Xo(. P. xou; T:[xcpo]-/.07:o'jvxaj [xrjv] sXcuBepfxv [X^Y]e[; ;

A. o jx o’Jlt[xv]

VEvdpLixa? [elvjat, iliii'fO.z, [^v| x<t) yevr^xai yp^pax’, dXX’ ^^oudi'av. IvxaOiP d [xiv 7:^-

vTjxo; <rjV> e9d<oia> £<y>'i[) Ich babe die Personen angegeben. A nimmt
die vorher gefallene Frage des Pamphilns ; ‘was sind die daxui/dpoi nur furKerls?’

auf und antwortet ‘brave Leute’. Vgl. Hunt S. 17.5.

2) Aristoteles poet. 1449» 24 pdXisxct Xcxxixdv xuiv p^xptuv xd ixpL^Elov (Dionys

de c. verb. 127, 18 U. ein Kolon doy-xEtpevov Xexxixwj im Gegensatz zu iy. Susiv

duv^dXTjXE pixpmv), rhet. 1408 b 33 6 xjpmoj dEpvo; zed XEXxtxij? dppovizj SEopEVo;. Ps.

Demosthenes 61, 2 xoTj p.iv yip XexxcxoTj xoiv Xdymv z-Xui; zzl opot'm; ofs iv ix xoo

Tiapaypfjpd xi; eittoi npl-Et yEypdepSat, xoT; o’ sii xdv rXEtm ypdvov xE^r^dop^voi; TroiXjXt-

xtb; xai zEptxx*; appdxxEt d’jyxEtdilat. Uber Euripides Dionys vet. iud. 2,11 (Us.

p. 21) Eupnn'oif] pEvxoi xd oXov dXT,))£; xal rpodE'/E; x«j x«i vOv ^pEjEV — — ti

8^ XI ddEpvov xai avavopov xal xaTiEtvdv, d^oopa ioEiv Idxtv aitdv fjxpipiuxdxa u. s. w.
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dung der Peripetie in der euripideischen Tragodie ging von Homer

aus, aber der Stil, wie er anf die Komodie gewirkt hat, war sein

eigen : a irpb? av.pov fjaYsv EopiTci^Tj?, 'Ojifjpot) ovto? ap/f;?, (auto? m
aXXwv Ts apyrjbc) xal attyov ys aovtaSsex:

Der peripatetische Charakter der Satze fallt nicht nur beim

Xsxtizdv ins Ange, sondern in der ganzen Betrachtnngsart wie in

den Einzelheiten. Die Hinge und Gehange : Poetik 1454’’ 24. Die

BegrifFe jrspiTis'csia nnd avayvwptap.6c sind bei Aristoteles c. 11 scharf

gesondert, aber er wiinscht dafi beide zusammentretfen (1452*32. 38;

1454’’ 29), daher die Verflachnng bei Satyros^).

XXXIX 8 wird eine nicht mehr vorhandene Stelle des Euri-

pides mit Demosthenes verglichen: ‘Aristogeiton der Volkshund

lafit die Wolfe ungebissen nnd fribt die Schafe, die er zu hiiten

vorgibt’. Der Znsammenhang dieser wie der vorigen Colnmne

mit den umstehenden laSt sich wohl erraten aber nicht bestimmen;

aus col. 9 sehen wir, dab der Gegenstand der Erorterung noch

das des Euripides ist. Dort wird die Geschichte von der

salaminischen Grotte erzahlt, in der er sab nnd dichtete, axXMC

arav si' xt p.Y] p.sYaXstov v) ospov fjttp.azcbc ^). 6 youv ’Apcoxocsdv'Kjc

9Tf]olv w3Ksp sr’ aut^ xobxtj) x£zXrj[i.svo? • ola [tb Txosi Xsystv, toto?

soxtv. Mit dieser Erinnerung an die Ubereinstimmung von Xdyoc

vmd j5to? wird auf den Anfang des Abschnitts zuruckgegrifFen (oben

S. 278) tmd die Sclulderung des pio? im engeren Sinne abgeschlossen,

wieder mit einem Citat aus der Komodie. Es folgt noch eine

Anekdote (dXXd de(«>[jj,£]vos xc«)[p.(p]Stav X[eY£xat] xoxs —), in der nach-

sten Columne hat ein neuer Abschnitt begonnen.

Dieser (XXXIX 10—17) handelt von der Feindseligkeit der

Athener, mit der Euripides zu kampfen hatte. Dab ihm die

Manner abgeneigt waren, war die Eolge seiner Sooo[j,iXia (dies ist

der tJbergang), die Frauen erwiderten xobi; «{>dYoo? xobg Iv xot?

xor/jpaoiv mit ihrem Hab. Von beiden Seiten kam ihm Gefahr:

von den Mannem eine Anklage Kleons wegen daipsta’), von den

1) Es ist eine andere Autfassung (im ^I'o; des Aristophanes), nach der Aristo-

phanes iii'izzo a?Tto; Jrp.o’j xoii v&i; xojp.ixoi; — — KcuxaXov, i'l ui Eisayet

cDopdv y.al d'vay/iopt'Jfjiov veal riW.a Tryvxa a eJtjXcuxe M^vayopot (p. XXVIII I).).

2) Die Columne beginnt etwa
:
<xo oi tj9o; !;e(xv6v> x<o1 cv fcacoiv rjv

<jjiEY'i>X£iov. S. oben Frg. IX.

3) Bisher nicht bekannt (Hunt S. 177). Es ist eine vollkommene Analogic

zu den Prozessen des Aristophanes, die in denselben Gelehrtenkreisen aus Stellen

der Acharner undWespen construirt wurden. Wahrscheinlich ist es danach, daB

auch fiir Euripides vermeintliche Anspielungen in einer Tragodie den AnlaB zu

ahnlicher Deutung gaben. Indessen liegt die Tatsache vor, daB Euripides in einer
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Frauen ein gemeinsamer Angriff anf die Person des Dicliters

(10, 23) ; (XL Ss ^ovaly.Ei; l;iiouvsat7]aav auT({) tote 0ea'io®optotc y.al dtdpoai

Ttap’^aav sjtt tov tokov Iv w (j'/oXd^iov bvj’O^clvbv [s4]top(Y)ta[JLEvai [§s]

S'ps[toav]'co tav[§p6]e ap.a [isv [otYjaaO-siaat [tie] Mouaa? v oa.

Der Rest der Columne ist abgerissen, wie es weiter ging lehrt

die handschriftliche vita p. 6, 10 Schwartz (ap.a os ps^atcoaa[i.evot>

u. s. w.); schade dafi der Gewahrsmann, wenn er genannt war, mit

verloren gegangen ist®). In der nachsten folgt, in engem Zusam-

menhang, der Widerruf aus der gefangenen Melanippe
;
dann

(12), von einem der Unterredner hinzugel'iigt
,

die Parallele aus

den Thesmophoriazusen
,
von A aufgenommen mit den Worten

aacp&Q ojrovsvd7]zae 8 Xsycu zai jrapaXsXoxae {is tf^e seTjftiastoe, woran

der Grnnd der Misogynie angekniipft wird^), die Geschichte von

Kephisophon. Beim SchluB dieser Geschichte (13, 18 ;rp6c oXov Ss

TO ipuXov StereXsi {ia^d{isvoe sv toie 5totT{p.aatv) kann sich die Gesprachs-

genossin, Eukleia, nicht mehr halten; vfj Y^Xotw? y$ • tt yap av tic

suXo^wTspov 8ia TVjv 'phapsiaav disYot tae Yovatzac i) 8ta tov tphsipavta

TOO? avSpae; Uberhaupt haben Manner und Frauen gleiche Fehler

und Tugenden axozstv 8’ aetov T(-r]v s)t!)d$t(av) : die Frauen werden

verleumdet; zum Beweise erzahlt Eukleia eine Anekdote von der

gerichtlich anhiingigen ivnooii; den Vorwurf der dcipitLx, den ihm der Gegner

•vsegen des bekannten ij yX&A vjhoijlv/s machte, zunickweisen muCte (Aristoteles

rhet. Ill 15). Von da zur wirklichen Anklage war in Athen kein groBer Sehritt.

1) Hunt bemerkt, dafi die beiden Buchstaben den Baum niebt fullen und

daB fiir at am SchluB auch gelesen werden kann (s. Anm, 2 mi zi; in

der vita).

2) Der tozo; £v w syoXoc^tuv iT'JYyo;vev ist das a-rjkatov auf Salamis (col. 9). Die

beiden Erzahlungen gehoren also zusammen. Das a-rp.atov kam schon bei Pbilo-

cboros vor (s. u.), zu Gellius’ Zeit zeigte man es den Freinden. DaB die Weiber
von den Thesmophorien nach Salamis gezogen seien, urn Euripides zu uberfallen,

ist eine groteske Erfindung. Sie steht im handschriftlichen pi'o; (Urb. und Vindob.)

:

p. 5,11 Schw. at 8e yjvalxss 8pouXr,{hjc:av al)Tov xxEivat EtseXSouan ei; to 5mr,Xaiov

(p. 4, 23), i'l lb yfA'-ftu-j oieteXei und 6, 7 XEyouvt os xod OTt ai fvvaixE; oi4 too; ioyou;

o’j; izoUt zii aizii oio; tiuv uoirj paTiov Tot; Be5,u.oY>optoi; duESTijoav ooTiii pouXo'fAEvot

(JoeXeIv. IcfEt'oavTO OE ciUTOU uptoTov piEv Ota Ta; Mooua;, lireiTa oe pE^atmSaiXEVO'j [iryzETt

aoTa; xaxui; spEtv. Bei der volligen Ubereinstimmung fallt die bloBe Erwahnung
der Musen doppelt auf. Das konnen wohl kaum Lieder sein (wie im Grabepi-

gramm rXEiOTa 6e pto’iaat; TEo'ia;). DaB das Ganze eine den Thesmophoriazusen

verwandte Komodienertindung ist, liegt nabe zu vermuten.

3) Sebon bekannt durch vita p. 6, 11 (Frg. 499) und Berl. Klass.t. V 2 p. 125.

Die Palinodie genau wie die des Naevius bei Varro.

4) 12,21 irpostoyStOEv oe Tip yEvst tootiov *1®™ Schreibenden ent-

schltipfter Trimeter.

5) xaSauEp eXeyev 6 StuxpaTTj;, namlich Platon Pol. V 5 (Hunt S. 178) ; die

aristoteliscbe Art der Anfiihrung.
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Geliebten des Hystaspes, gipfelnd in (14, 19) (jjsoSstc oip’ "^aav at

Siapolat. Dies gehort alles (13, 23—14, 27) nicht dem Diodoros,

sondern der Enkleia, ihr antwortet nicht A, sondern (wie 15, 13

ibto? w dtdSwps beweist) Diodoros, der ihr zn Bilfe kommt (oben

S. 276): £u y’, w xpattatij Tcaafiv xal ttp 6'vit EoxXsta a. s. w. Er

vertritt dann selbst die Meinnng, daB Manner nnd Frauen zusam-

menhalten sollen nnd erzahlt zur Bekraftignng anch seinerseits

eine Anekdote, von einer SchlacM, in der den Mannern in der

Gefahr der Niederlage die Frauen zu Hilfe kamen: <£(oi; 3’ at 70-

vaixs? 7tpou^u{n]^Tf]aav tote avSpaat ao[J,)[iax£tv, t^toe expaxTioav twv

Ivavttmv • xat’ lp.e itsv ^ap tooto dsteov to vixY][ia twv Yovaty.wv • ot p,£v

yap avSpsc oaov s'p’ saototc 'i^ttwvto. Darauf lenkt A wieder zum

Gegenstande zuriick ; tawe, w AtoSwpe • zXijv tauta {isv covTjYopijadw

taie Y’jvaiitv, IravdYwpLsv 8e TtdXtv ijti tov EupiittSirjv. Dieser hatte

nicht nur unter dem sTciympioi; ^dovo? twv noXttojv zu leiden (15, 24),

es krankte ihn auch, da6 er mit lanter schlechten Dichtern zu-

sammen auftreten muBte; apia os or/^dptevoe tip aovvE'iea'&at TroXXdxte

’Axsatopt xal AoptXdw xal Mopotfit]) xal MeXavQ'i'ip — D. itpoe too Aide,

[ttvjoav dvdp.a[ta XjsYste; ij 5tot[Tf]td]i;
;
Es sind die aus Aristophanes

nnd der Komodie sonst wohlbekannten Namen, deren keiner in die

alexandrinische Bibliothek ubergegangen ist '). Satyros redet iiber

den Zustand der tragischen Kunst im Ausgang des 6. Jahrkun-

derts wie Aristophanes in den Froschen. Im Ans<hlu6 hieran

gibt Diodoros (col. 16) ein dem Euripides feindliches Komodiencitat,

von dem er, natiirlich auch nach einer litterarischen Combination,

annimmt, da6 einer jener kleinen Tragiker es dem Komiker ge-

liefert habe; A gibt das zu(16, 17): lotxao'.v dvSpoe stvat twv d[vtt]-

StSaaxdvtwv adty, xaddirsp stitae, aber ein Zeichen fur die Feindlich-

keit der xtopttpSoStSaoxaXot ist auch dies, tod [£;t]o[j.EVoo 7etp,[(i)]voe

aXXal (t£ xal) aXXot 7td(Xty — : col. 17 beginnt mit einer bosen Per-

sifflage vonVersen derlno^). Euripides aber schiittelte den athe-

1) Der eine Vers des Melantbios (Nauck p. 760), dreimal von Plutarch ci-

tirt, ist in der philosophischen Litteratur vpeitergegeben worden. Frieden 1012

singt Melantbios naturlich aus seiner Medea, aber die kannte niemand mehr als

man Aristophanes interpretirte : die einen dachten an Paraphrase nach Euripides,

oi Bl a'litoO toO MsXavbto'j epaaiv tlvat MrjOEtav, f/S totuxa (schol. Yen.). — Der

Name Dorilaos steht nun fest (vgl. Dergk bei Meineke II 1101). — Die obscuren

Dichter erinnern an Ciceros obscure Redner im Brutus.

2) Frg. 403. ottou r.ot’ olxcl (17,1) ist wohl 8{ zou. Der da irpoa’jTtdSTjxev

to'itoi; /l.c'jct'jTcxuij ‘oTTza xaScuBoun’ a x'jwv tiv e^ei’ (17,7) kann nach dem

Znsammenhang nur der attische Komiker sein, der einen bekannten dorischen

Vers citirt, wahrscheinlich des Epicharm.
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nischen Staub von seinen FiiBen, nachdem er offentlich seiner

Heimat abgesagt batte (oben S. 276 f.).

Euripides ging nach Makedonien (18, 23) and blieb bis zn seinem

Tode hochgeehrt am Hofe des Archelaos. Hier bat Diodoros (im

verlorenen Scblnfi von 18) seine Verwunderung ausgesprocben, da6

die ranben Makedonen Euripides’ GroBe erkannten. A stimmt zu

(19,1): 00 xaxwc stp-rjy.ac’ ta pev '/ap twv ’AdVjvrjatv ooos lefstv a4'.ov,

01 fs iiOtTjT’/jv TTrjXtzouTOv MazsSovwv xal StxsXtw'cwv Satspov ^abovto,

mit der ans Plutarch bekannten Geschichte von den vor Syrakus

gefangenen Athenern. Hier, wie schon 3, 20 (oben S. 280), er-

scheint die in den Kreisen des Peripatos, der von Aristoteles an

fast ganz aus Nicbtathenern besteht, oft auffallende unattiscbe

Gesinnnng. Wie viel Euripides bei Archelaos gait, wird weiter

ausgetiihrt : 20, 1 die aus der Vita und Aristoteles bekannte Anek-

dbte vom atdpa SoawSsc. Archelaos antwortet (nnr er kann es

sein): oox su'pTjpTjastc, sl:r£v, m -koZ; :rotov Ss atdpa totouto ’{iyovBV t]

Ysveir’ av ^Stov, St’ ou 7s 87] lotauta peXif) ts xal ext; Sta^TopsosTa'. *).

Dann wird der Ubergang znm Tode des Dichters gemacht

(20 22); CwvTt psv Sr; xaull’ or'^p^sv EupiTriSiQ. TeXsof^c 8e pdXa

8oo*/£pouc xal ISta? sroysv, dx; oE Xd^toi vs xal YEpaitatot poS’oXoYOUO’

MaxsSdvwv, mit der ausfiibrlichen Erzahlung von der xovo? SixTj.

Diese reicbt iiber das von col. 21 Erhaltene binaus
;
22, 1 befinden

wir uns in einer Schilderung des Verbaltnisses, das Timotheos mit

Euripides verband ’) : Euripides stand dem durch die MiBerfolge

seiner musikalischen Neuerung ganz mutlos gewordenen Timotheos

1) Es ist zu bemerken, da6 Satyros die Gescbichte anders erzablt als Aristo-

teles (polit. 13 11*’ 30 xcd XTj; ’Ap/sXdou 0’ stuOsjeo); Aexdfxvty'oj iiyzau)'/ E-fE-.STo, 7:apo-

I'jvmv T&'j; TTpuiio; ’ aixtov Si xr,; Spy?,? oxi aOxov sjiSioxe piaixiytusai Eo-

piTTiOTj xi[) “OiTjX^ 6 0 ’ EupiTTiOTj; iyciXiizamv e!“Ovxo; xt auxoo ei; S’jxuiSi'av xoS oxS-

piaxo;). Der -atj bei Satyros ist auch nicht Dekamnichos. Der platonische zweite

Alkibiades (p. 141 d) nennt als Mbrder des Archelaos die ixaiStxd, obne Namen;
Aelian (v. hist. 8,9), der ihn ausschreibt, fiigt den Namen Krateuas hinzu, den

auch Plutarch bat; Diodor und Suidas nennen ihn Krateros (bei Suidas ist auch

ein Krateuas an Euripides’ Tode beteiligt); Aristoteles sagt ausdnicklioh, daB

Dekamnichos nur der Anstifter war. Der zatj aber, der am Hofe des Archelaos

unverschamte Reden fuhrt, ist natiirlich der ipwpievo;. — In der vita (5, 20 Schw,

p.etpotztO'j OE xtvo; dratoeuxoxipou axojxa ouamoe; bizo (pbSv&’j aoxSv eiTiovxo;

‘£'V.pT|p.£[’ EOTj ‘(jLEAtTo; xai ^Etofy/aiv yX’jxoxcpov axop-d’) ist die Situation nach der

gewOhnlichen Apophthegmenmanier veiflacht, e^jjtj beziehungslos und die Antwort

nicht etwa ursprunglicher, sondern nach dem Verse des Alexander Aetolus ge-

formt (Nauck Eur. I p. XIX, 24). Bei Stobaeus floril. 41,6 (III 758 H.) ist die

Antwort als euripideisch variirt.

2) Es war vorher bekannt durch Plutarch ei -peap'jxE'ptp roXtxeoxEov 795 d.

Kgl, Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 3. 21
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treulich zur Seite tmd lehrte ika die Verachtung des Publikums;

er schrieb auch das (leider nicht erbaltene) Proomium seiaer Perser,

Timotheos aber erlangte den Erfolg, den Enripides ihm vorberge-

sagt hatte. Damit schlofi das Buck ab, die nachste Columne hat

nur den Titel.

Wie kommt diese, sowohl wegen der Chronologie des Timo-

theos als wegen Euripides’ Stellung zur modernen Musik sehr

interessante Erzahlung an den SchluB des Dialogs? Von nachge-

tragenen Anekdoten kann keine Eede sein, ebensowenig von einem

Abschnitt iiber Euripides und die gleichzeitigen Dichter. Das ein-

zige, was auf den Tod noch folgen konnte, waren dem Toten er-

wiesene Ehren, sein Grab, sein Gedachtnis. Zufallig konnen wir

die Frage mit Sicherheit beantworten. Das Epigramm auf dem

Kenotaph des Euripides (A. P. VII 45) schreibt die Vita p. 3, 6

dem Thukydides oder Timotheos zu; Satyros hat es oifenbar als

Epigramm des Timotheos eingefiihrt und daran die Erzahlung vom
persbnlichen Verhaltnis der beiden angeschlossen

;
oder er hat die

Frage nach dem Verfasser durch die Erzahlung fiir Timotheos

entschieden -).

Die Disposition des Erhaltnen liegt deutlich vor: a)

bis VIII 19 : b) bis XXXIX 9 ;
c) Grand der Answanderung,

bis XXXIX 18, 23 ;
d) Aufenthalt in Makedonien

,
bis XXXIX

20,25; e) Tod, Grab. Der verlorene Teil muB also Geburt und

Herkunft, Zeit, Bildung, auBere Lebensumstande, Prodnktion, Anf-

fuhrungen und Siege enthalten haben®). An zwei Stellen wird

auf das Verlorene zuriickgewiesen : XXXIX 10,21 auf die von

Kleon erhobene Anklage aos^siai; (ttjv Siztjv ijv ;tpo£tp7]/.a[j,Ev) und
VIII 2, 25 (s. S. 278) i[j.d-/ETo fap, wottep 7rpoEtp7ixap.EV, sv • aYwvt

pSXXov ~,pb(; ZE • g
—

*): beides gehort, da doch die zweite Ver-

1) Ygl. Hunt S. 182.

2) Auch Timotheos war bei Archelaos; auch Thukydides, dem darum auch

das Epigramm zugesciirieben wurde (vgl. Kaibel Epigr. n. 500).

3) Die [i'Vji des Aescbylos, Sophokles, Euripides umfaBten zusammen das

0. Buch, bildeten also zusammen einen Dialog. Wenn wir, urn zu einer moglichen

Schatzung zu gelangen, annelimen, daB die Halfte des [iio; E'jpt-ioo'j erhalten ist

und daB die beiden andern annahernd gleichen Umfang batten (dazu das Pro-

omium), so konnen wir das Ganze auf 6000 Zeilen zu durchschnittlich 4 Silben

schatzen. Das ware kcin groBer Umfang, sondern etwa der des Menon oder

Jiuthydem. Wahrscheinlich ist aber nur etwa ein Drittel erhalten, das wiirde bei

gleichera Verhaltnis auf einen Umfang wie Phadrus oder Symposion fiihren.

4) Hunt S. 171. Herstellung scheint nicht erreichbar. ~p6;
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weisung wahrsclieinlicli die Auffiihrungen angeht, in den ersten

Teil des Pio? *).

Die Disposition des Stoffes entspricht also dem von der alexan-

drinisclien litterarischen Biographie nnd von Sneton im allgemeinen

eingehaltnen Schema. Die politische, bei Plutarch vorliegende

Biographie peripatetischen Ursprnngs erzahlt in der Regel nach.

dem einleitenden Abschnitt die Geschichte des Helden bis zum
Tode durch; aber eine Reihe von Mannern, zwischen deren Taten

and Tod eine lange Zeit stiller Tatigkeit, privaten Lebens, schrift-

stellerischer Produktion liegt, wird auch von Plutarch im wesent-

lichen nach dem Typus der litterarischen Biographie behandelt

(z. B. Cato maior, Lucullus, Timoleon, Cicero); anch bei andern

(z. B. Themistokles, Alkibiades) wird die Erzahlnng durch groBe

Abschnitte iiber die Persbnlichkeit unterbrochen -). Fiir den pio?

des litterarischen Helden finden wir nun in der kunstmaBigen An-
ordnung des Satyros die biographische Schablone der Grammatiker

vorgebildet. Der Hergang liegt klar vor Augen. Den Ubergang

der litterarischen Biographie vom Peripatos an die alexandrinische

Philologie vermittelt Kallimachos in den rtvazs;. Sein Schuler

Hormippos
,

auch ‘Peripatetiker’. der durch sein biographisches

Werk die biographischen Kotizen der xivaxi; erganzte, Satyros

und Aristophanes von Byzanz, in dessen Ausgaben die Abrisse

der Dichterbiographien zuerst erschienen, waren Zeitgenossen.

Diese Manner arbeiteten zusammen, in dieser Periode wprde die

kunstmaBige •Dichterbiographie in die hypomnematische iiberge-

fiihrt. In der nachsten Generation stellte Herakleides Lembos
durch seine Bearbeitung des Sotion und Satyros, in der die Ivunst-

form wenigstens des Satyros aufgelost war, die Form der gramma-
tischen Philosophenbiographie fiir alle Zeiten fest. Mit dem Stoff

wurde auch von der auBeren Anordnung des peripatetischen litte-

rarischen pio? mehr iibernommen als wir vor der Entdeckung des

Satyros wissen konnten.

Dies fiihrt zur Vergleichung mit der grammatischen tJber-

lieferung von Euripides’ Person und Leben®). Die vielen paral-

1) Hunt S. 177 verlegt den Prozefi nicht mit Recht in das zwisclien XXXVII
und XXXVIII verlorcne Stiick.

2) Vgl. Griech. rom. Biogr. K. III. VI. IX. In die Resultate der dort ge-

fulirten Untersuchung reilit sich die neue Erkenntnis okne weiteres ein, aber na-

tiirlich erweiternd und aufklarend.

3) Selbstandige Excerpte aus einer groBen biograpbischen Zusammenstellung

besitzen wir in den handschriftlichen Vitae, Suidas und Gellius X\' 2() (Scbwartz

scbol. I p. 1

—

S): die Reconstruction Griech. rom. Biogr. 24 if.

*
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lelen Stellen, znm Teil wortlich iibereinstimmend, hat Hunt ver-

merkt^). Auch der Zusammenhang ist oft iiberraschend gleich;

z. B. das selbstandige Stuck p. 4,23—5,22: Euripides in der

Grotte; seine Abneigung gegen die Menschen; die Ursache seiner

Misogynie; der Angriff derWeiber; Ehre bei den Fremden, ipddvo?

bei den Athenern; die 8oa(f>8ia zoo ardfiaTog. Oder p. 6,1—13:

Misogynie, Kephisophon, AngriiF der Weiber, Palinodie. Ferner

Gellius 5—10: Hoble auf Salamis; Misogynie, seine Frauen; fin-

steresWesen; bei Archelaos
;
Tod, Grab. Suidas: finsteres Wesen;

Misogynie
;
Frauen

;
bei Archelaos

;
Tod. Auch die Disposition

des Ganzen trifft, wie gesagt, iiberein, nur dah die Philosophie

von den Grammatikern in die jngendliche TratSsia iibernommen ist.

Am Zusammenhang kann kein Zweifel sein. Aber andrerseits

kann der Gedanke nicht aufkommen, dab etwa das Buch des Sa-

tjros die primare Quelle der grammatischen ^tot sei. Erstens ent-

halten diese vieles was bei Satyros nicht stand, Varianten (wie

Suidas iiber den Tod) und Meues (wie die Verehrung des alteren

Dionys fiir Euripides, p. 5, 14sq., die bei Satyros in XXXIX 19

hatte stehen rniissen). Zweitens haben die plot auch auBer den

Dichterstellen einige gelehrte Citate (Philocboros 3, 3 ; 8, 2, Gell.

§ 5, Theopomp Gell. § 1, Hermippos 5, 14), deren gleicben Satyros

nicht hat, und zwar grade an einer Stelle nicht, an der Gellius

es hat (Philocboros fur die salaminische Grotte). Die Art des Zu-

sammenhangs, die sich ergibt, ist diese: Satyros’ Euripides verhalt

sich zu der grammatischen Biographie, aus der die, plot geflossen

sind, wie Satyros’ Philosophenviten zur Epitome des Herakleides

Lembos. Wie Herakleides Sotion und Satyros zusammengearbeitet

und aus den zugehorigen Schriften (Hermippos, Antigonos) erganzt

hat, so hat ein Unbekannter den von Satyros, Philocboros-) und

anderen gebotenen Stoff zusammengestellt und damit die Fund-

grube fiir alle folgenden geliefert.

Dafi Satyros auBer Euripides und den Komikern keine Au-

toren citirt. ist merkwiirdig und labt uns seine Arbeitsweise, das

heibt die Art wie er das Material fiir seine schriftstellerische Ar-

beit vorbereitete
,

deutlicher erkennen. Wir sahen, dab er die

Personlichkeit des Dichters durchaus aus den Gedichten zu er-

1) Besonders die Holile auf Salamis (XXXIX 9 = p. 4, 23sq.), der Uberfall

der Weiber (10 = 0, 7sq. 5,11), Kephisophon (12.13 = 6, 1 sq. 5,12), der Tod

durch die Hunde (21 = 4, 12sq.).

2) Wahrscheinlich eine eigne Schrift iiber Euripides (FHG. I 412), in der

2 . B. stand : -iiovxo; too flfto-oiyopoo ei; XtzeAi'av ttjv vaov xaTCiTTOvTtTilfjvai -/otl toOto

E'jpin’oqv £v Tui I;!0V[ (Diog. L. IX 55).
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schlieBen sucht; das ist die Signatur des Baches, sie entspricht

der aus der politischen Biographie bekannten peripatetischen Ten-

denz, das Ethos aus den 7:pa|s'C zu entnehmen. Auch hierbei hat

er gewib die Arbeiten seiner Vorganger benutzt: es konnte, da

soviel in derselben Richtnng gearbeitet worden war, nicht anders

sein; aber er nennt nicht die Vorganger, sondem fiihrt nur die

Dichterstellen an, die zum Stoff seines Baches gehbren. AUes
was iiber die aaSere Geschichte iiberliefert war, verwendete er

ohne Gewahrsmanner anzugeben : die Hohle aaf Salamis
,

der

Weiberangriff, die Geschichte von Kephisophon (wg lotxsv XXXIX
12, 24), der Aufenthalt bei Archelaos, die gefangenen Atbener in

SiciHen (19, 11 Xs-fstat (20, 29 w? ot Xo^ioi zs xai

‘fspaizavot pLo^oXoYobai MaxsSdvcov), alle diese Binge werden teils als

feststehend teils als laadlaafig (die Berufang auf die alten Make-
donier gehort mit znr Legende) ohne Qnellenangabe vorgebracht;

sie sind bereits xotvi] taropta. Von der Hohle anf Salainis wissen

wir dafi sie bei Philochoros vorkam, den Satyros ohne Zweifel be-

nntzt hat. Dies ist ein wohliiberlegter Grundzng der Darstellung,

der den Stil des Baches mitbestimmt and fiir den Leser ein be-

sonderes Licht auf die bestandig erscheinenden Belege aus den

Tragodien and Komodien fallen la6t‘).

Diese Belege aber hat Satyros mit Fleifi and Bedacht gewahlt.

Wie er den Vater des Empedokles in der Olympionikenliste auf-

gesucht hat ^), so hat er die Didaskalien eingesehn, um die Dramen,
aus denen er Persdnliches uber Euripides entnahm, richtig in die

Zeiten einzuordnen. Dies folgt aus XXXIX 16, 30 too sTtop-evoo

5
^£t[i(j)voc (oben S. 284)®). Von der Tragodie, deren Worte ZTrjvl

aup-fistioav Satyros auf Archelaos bezieht (oben S. 277), muB er

festgestellt haben, daB sie, wie der Orestes, zn Euripides’ letzter

Auffiihrung in Athen gehorte. Endlich die dvtiStSdaxovts? (15, 29

;

16,19) Akestor Dorilaos Morsimos Melanthios : die Xamen konnten

1) Keineswegs darf man diese Methode der Darstellung ohne weiteres auf

das ganze Werk ubertragen. Satyros hat fiir Alkibiades den Antisthenes (Athen.

XII 534c)j fiir Empedokles den Gorgias (Diog. L. VIII 59), beide als Augenzeugen,

fur Diogenes wenigstens zwei Augenzeugen angefuhrt (Griech. rom. Biogr. 124).

Die Angabe iiber Empedokles bestatigt er aus dem Gedicht; bei politischen

Mannern bedurfte er der Zeugnisse, da sie nicht selbst von sich Zeugnis gaben

;

von Diogenes wissen wir zufallig (Diog. L. VI 80), daB Satyros seine Schriften

samtlich verwarf, er konnte also aus diesen nichts folgem oder belegen. Jene

Zeugnisse sind aber fast alle nicht eigentlich litterarisch, sondern personlich, wie

aus miindlicher Uberlieferung
;
auch das ist Dialogstil.

2) Diog. L. VIII 53, Wilamowitz Hermes XXXIV 634.

3) Hunt S. 179.
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ja aus der Komodie genommen sein, aber nicht da6 sie in den

Agonen gegen Euripides auftraten; diese Kenntnis kann nur aus

den Didaskalien stammen, nnd zwar aus diesen selbst; denn in

den aivay.cc erschienen jene Dicbter nicbt, da ihre Tragddien nicht

erhalten waren. Nun konnte man ja annehmen, dad Satyros solche

Kenntnis aus zweiter Hand genommen babe; aber es ist gar kein

Grund, von einem in Alexandria am Ende des dritten Jahrhunderts

arbeitenden Litteraten, der von den Nachkommen so emst ge-

nommen worden ist wie Satyros, etwas anderes zu meinen als daB

er selbst an die Quellen gegangen ist.

Diese Bemerkungen sollen nur dazu dienen, die weitere Ar-

beit an dieser Schrift, deren centrale Bedeutung vor Augen liegt,

einzuleiten. Es bedeutet viel, einen der Manner personKch kennen

zu lernen, die an der Arbeit der groBen alexandrinischen Zeit be-

teiligt waren
;
aber die Hauptsache ist, daB sich uns hier die litte-

rarische Biographie und der peripatetische Dialog ein Jahrhundert

nach ihrer Entstehung, in der Zeit ihres frischen Lebens, zu er-

kennen geben.



Der Jenaer Ireuaeus-Papyrus.

Von

Hans Lietzmann.

Mit 2 Tafeln.

Vorgelegt in der Sitzung vom 30. Juli 1912 von Herrn P. Wendland,

Im Herbst 1911 erwarb die Papyrassammlung des Jenaer

philologiscben Seminars eine Anzabl von Papyri, welcbe W. Schubart

in Agypten gekauft hatte, und als deren Hanptstiick Fragmente

einer altcbristlichen Scbrift bezeichnet worden waren. Die niihere

Untersucbung ergab, daB die 54 zum Teil ganz winzigen Fetzen

keineswegs luckenlos zusammenschlossen
,

auch ersichtlich ver-

schiedenartigen Zusammenbangen entstammten, und die aus den

Bibelcitaten zu erweisende ungewohnliche Breite der Columnen
lieB eine Erganzung des Textes dnrch Vermutung als aussicbtslos

erscbeinen. Nnr der untere Teil einer Columne (VI) lieB sick

endlicb zusammenstellen ; da zeigte es sick, daB wir die Reste

einer alien Irenaeuskandsckrift vor uns batten.

Die Scbrift mag dem IV. Jabrhundert angehoren: sie ist wenig

elegant. An Abkiirzungen findet sick nur der Strich iiber dem
Buchstaben am Ende der Zeile zur Bezeicbnnng eines v (I 19,

V 6. 12. 31. Von den nomina sacra begegnen nur die altesten

I^rmen; 0C (1 18. 27 u. o.), 0Y (I 22^ II 17 u. o.), (II 21. V 34),

GN (IX 23), kC (V 11, VIII 15), YN (V 12, dagegen Yl [W ausge-

scbrieben II 20 weil nicht technische Bezeicbnnng), TIP (IV 24),

m (V 6), TTA (I 28, V 12 aber I 28 jratjepa weil nicbt tecbnisch),



292 Hans Lietzmann

TTNA (III 7. 12 u. 0 .), aber CTsofiatixoa stets ausgeschrieben, T7NC

(IV 28, V 41 n. 6.), TTNI (IV 19). Leider begegnet der Name Jesus

Christus nicht auf den erhaltenen Stiicken. Interpunktion und Lese-

zeichen fehlen durchgangig: nor vereinzelt findet sicb ein Apo-

stropb zur Bezeichnung der Elision (IX 20) oder ein Spiritus asper

(VIII 13. 25 X 11).

Die erhaltenen Bruchstiicke umfassen Buch V c. 3, 2 bis c. 13, 1

(Harvey II p. 326—355); diese Partie war so gescbrieben, da6 sie

sich auf 10 Columnen verteUte; nur eine davon (VII) ist spurlos

T 1 III

untergegangen
,
von den ubrigen neun haben sicb Bruchstiicke er-

halten. Die Verteilung der Pragmente auf die Columnen mogen
die beifolgenden Umrifizeichnungen veranscbaulichen. Col. IX und
X stehen auf der Hiickseite von I.

Die beigegebene Licbtdrucktafel zeigt die besterhaltenen Co-

lumnen IV—VI in annahernd natiirlicher GroBe^). Die Zeilenzahl

1) Alls technischen Grunden ist urn 1 cm verkleinert worden, also die Hohe
des Papyrus 22 statt 23 cm.
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der Columnen betragt, wo sie sich feststellen laBt, 48 (? V) oder

49 (VI), die Ausfiillung der Zeilen schwankt mit der GrroBe der

Schrift ziemlich bedeutend, durchschnittlich fassen sie 60 Bucb-

staben.

In dem folgenden Textabdruck sind die Erganzungen in der

iiblichen Weise durch
[

abgetrennt, nnsichere Bncbstaben sind

pnnktiert. Dnrch cursiven Drnck sind die nicbt iiberlieferten,

sondem nnr nach dem lateinischen znriickiibersetzten (oder aus

Bibelcitaten gewonnenen) Worte gekennzeicbnet : da6 dies nicbt

mehr als ein Hilfsmittel zur Verkniipfung der erhaltenen Brnch-

stiicke sein soli, ist vielleicht nicbt iiberfliissig zu betonen. Fiir

den indirekt (meist in den Sacra Parallela des Johannes Damascenus)
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erhaltenen griechischen Text sind stehende Typen benutzt: ich

bezeichne ihn in den Anmerknngen mit D und benutze die Ansgabe

von Karl Holl (Texte u. Unters. N. F. V 2, 1899). Den Text der

lateiniscben Ubersetzung gebe ich nach Harveys Ausgabe. P nenne

ich den Papyrns.

(Der Text beginnt auf der folgenden Seite).
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Col. I.

(avpTHv6)(isva Kal evvixov]-zot -zi tJL&Tj[ sxsqov a^triQiai xal (pXspia, ar/iaToa tucI

nvsvficcToa SzoSoi, sxsqov Si
za kvTiga zk ^Jtatpopa £Te[pov zb aifta, avvSscfioe ipvxije xal amfiazoa. zi yap

obx IsTtv dpift-

fiov el-ei'j naSTja] T^a xaza to[v iv9pu>~ov [AEAonouao, r^Tts ouz avz’j oocpt'aa tioXX^U

E^ovETO Ta oe ziyJ'jTjS xat ao^ia[a fitzi'/mza 9u [xcT^'/et xai Tf^ci B'jvctp.£to3 oBtoO. O'jx

5 apa ouv a'fiotpoa fj (Jap? zlyy-qiy xat a[o:pta5 xai ouvaneu)^ 8u, aXX’ i] O'jvapiis auxoii

7]Tt3 inzi CaJZjC “apjEXTtxT] Iv acdfivcta tfeXetTat, TouxeJTtv ev Oapxi. Einaxcooav T^jp-tv

oi X^yovxEa pi^ sTJvat OExxtxrjv x'/jv ijapx[a x^3 napa xo5 9*j otBopEVTQj zoxEpov

C*vxe(J
vOv xai pexEyov]xE3 x^3 5<i>Tj3 X.^youxt x[auxa xo xadBXou Ju>t)5 pEx^yovxes oiB^v,

VEXpoijO OE Ea'JXO'JS] xui T.apiwzl 6poXo|Ou[3tV
; dXX’ si p^v Ei3t VEXpoi, T:(jii3 xal xt-]

vpov[xai xai
10 XaXoii3( xai xa] Xot-a notoustv, 5“£[p o6yi vsxptuv, dXXa {(ovjxiov ?py[a' si 8B

C(o3[ vOv xai oX.ov a’j]x(uv x6 ooipa pexlyei x[^3 l^wria, Eru)3 xoXpioSi X^jyEtv xijv sotpxa
pi] Elvai pEXoyixTjv xija CuifjO, &poto]v erxt3 g[7:07yiav u8axo3 xrX^pTj xpaxuiv ^ Xap-]

naSa cp(DXo'3' (U3-

a'ixu)3 xai o8xoi Cf,v XiyovxE3] xai pa3xa:ovxE3 [Ctorjv aiyoavXEO Iv xois iStot]s

p^X£3lV ETTEt-

xa Eauxoio Bvavxio'jpEvot p]rj eivat xa peXx] a-jx[(Lv ^raoExxixa X^you3t xfj3 QmrjO- ei

8e xo Ttp83-
15 xaipov xoj CxjV, xroi-Xiij a39E]vE3XEpov £XEtviij3 x[^3 aitovfaa CtuijS opu)3 xoaou]xov 86vaxat

<o3XE Cio^i.otcTv f^pojv xa 9vr]]xa p&rj • Vj xo'jxofu opaoxtxmx^pa aitt)v]to3 Col) Tt oxt ou
Co3o..O[eT xt]v oa'pxa X7]v TjOtj] pEpsXEXTjxupav xai EiStapIvTjv pa3x]a^Etv xrjv Cu> 5QV

;

2 22 D ; Holl 71 3. 5 xeyvix^; 3o(fta: D. 6 8v daSevEig om D HoU,
mcht D Harrey. 11 a-ixoiv pEx^yst xo oiBpa Tii3 C«>xj3 D. 12 f. Xlyxiv prj
Eivai xrjv aapxa pExoy ixTjV xr^a $iofj3 opoX.oyouvxsa e/eiv C<uij'' X(i) napovxt, opoioo Etxis
D, dafur reicht in P der Platz nicht aus. 12 ipioxoa pi] Sjvaaftat XlyE'.v pEx^ysiv
xou u8axo3 Ini xr^3 a-oygiaa pr,8E xijv Xap;Ea8a xoO nuprla, xov auxov xponov xai ooxoi
D : der Schreiber von P ist von dem ersten Xapna'Ba auf das zweite gekommen.
13 paaxa'^Etv xr^v ^lur^v 8v xot; iUoia aoyoovxES plXsatv D. 14 EvavxtoouEvot xa p&T]
ajxmv IraBsxxixa pi] iiyooai D.
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Col. I.

Invenietur autem perceptrix et capax caro virtutis dei
,
quae ab initio percepit

artem dei
;

et aliud quidem factum est oculus videns, aliud auris audiens, aliud

manus palpans et operans, aliud nervi undique eon-

tensi et continentes membra, aliud arteriae et venae, sanguinis et spiritus trans- 1

itoria
;
aliud vero

inviscera diversa
;
aliud sanguis, copulatio animae et corporis, quid enim ? non

est nu-

merum dicere universae fabricationis, quae est secundum’membra hominis, quae

non alias facta est sed ex magna sapientia dei.

quae autem sapientiam participant domini, participant et virtutem eius. * Non
igitur exsors est caro sapientiae et virtutis dei. nam virtus eius 5

quae vitam praestat, in infirmitate perficitur, id est, in came, dicant autem nobis,

qui dicunt non esse capacem camem illius vitae quae datur a deo, utrum viventes

nunc et participantes vitam dicant haec
;
an in totum vitae quidem ha-

bentes nihil,

mortuos autem semetipsos in praesenti confitebuntur? et si quidem mortui,

quomodo et moventur et

loquuntur et reliqua faciunt, quae non mortuorum sed vivorum sunt opera ? si 10

autem

vivunt nunc, et totum illorum corpus participat vitae, quomodo audent dicere

non esse carnem participatricem vitae, confitentes habere se vitam in prae- 12

senti? simile est quemadmodum si quis spongiam aquae plenum tenens

vel faculam ignis,

non posse participare aquae dicat spongiam, neque faciilam igni. eo- 12*

dem modo et hi vivere se dicentes, et portare vitam dicentes, et in suis 13

membris exsultantes, post-

ea sibimetipsis contrarii exsistentes, dicunt non esse membra ipsorum perca-

'pabilia vitae, si autem haec quae est * tem-

poralis vita, cum sit multo infirmior quam ilia aetema vita, tamen tantum 15

poteus est,

ut vivificet nostra membra mortalia; cur ilia quae est aetema vita, non

vivificabit earn carnem, quae iam meditata et assueta sit portare vitam?

HI § 2. p. 326
Harvey.

§ 3. p. 327.

p. 328.
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0T[ fif eriBe'/.TtxTj Jtofj3 iaxtv tj (sipc, iv. Toa CzjV Ocizv'jt'zi. ojav so’ osov 6 Si Se-

Xet Cv^. OTt &£ xal o Si oavaxoi Tap£)r£tv a'Ji^ tt)v C<uV, otjXov. i*]£tvou yip 7rap^5ro(v)-

20 TO! r,[ztv Tryj ?(uTjV '^oo Su ouv ouvotToju ovxol S(i)7:oi-

eTv xo TXalij-a xB eauxoii xat xf^i cip-xoi ouvotfi^vTjs C<ui~o!£‘3Sat, xi' Xo]i7:ov xo xoo-

X’JOV O’J-

XTy; p-EXE'/Eiv XTjl icfSapliaa, fjXii Blxt fiaxapt'a xai ixeXE'ixTjXoi C(o)j u]t:o xoa Si>

OIOOJXEVT]

Xciv&dvovGi S’ iavTOva oi aXXov auQCinXdeeovTia Ttapa rbv ^Tjfiioupyjov Si xal

iyaSov

avr'ov v.aXovvxta
,
[aad'svfj v.at cc%Qr\aTov uccl ccp-cXovvra elaq>iQovtsB avrov

[XT] V.A £?“«)IXEV Ct’J-

25 Tov ^dayiavov uccl q)&ovtQ6v, fit] ^(coTtoiovycivav ncCQ ccvTOv xmv aajjcdtcov

Tjfi&v ] xo yip xoLi xi xoTl

jrfitrt SijXcc on jcccpafiivtt dcp&apra, Xtyeo Si] to Tcvsvjjccc %ccl Tt]v ipvxiiv] xa'i

xi xoixixa,

ino TOV Tta ^caonoitia&ai Xsytiv, to S’ dXXo to fii] &XXa>a ^caoTtoiovycsvov cl fcr]]

6 Si auxip irap-

S‘‘>VS Xctaca&cci, Ti'_ dSvvccTov vccl uG&cvfj ccnoSccyivvai tov 5ro:r]^pa

ctjxuiv

cpd’ovCQOv xal ^doKCivov. TOV Sc Si](iiovpyov kccI cvtccv&cc ^coonoiovvroa T]a

S';t)x[oc ed>-

80 fiara t}h&v v.al Tr]v dvdcTccaiv uiTOia Sicc t&v 7tpocpr]Tibv iTticxvovfJicvov] xa&oji

d[:rE5£t'|a,u£r . . .

es fehlen etvra 10 Zeilen

40 £^ ovv Sd &vdyxr]v Ttai ahtav tivcc o]'j C(u[o7rot£irtEi tcc

ScKTiKcc Jo)^o, catai Ty ccvdyv.rj nal ahla SovXcvav o Sp ccvTmv, ovuCTi cXcv-

9cQOg XKt ISlug] l;o'j3[t'o'S cv Tf yrrojxij

CCVTOV. oTi Sc noXXo) XQOvat nccQCficvc tcc BmfiocTcc, cla oaov cS c'xciv c'So^c] xui S(p,

o[e(»vriBr? Tocc ypcc(pcccl

«al cvQ-ijaovac rova TtQo Tjiimv ctctcc-aobicc nal onTanoaia xat] lvvaxo[(Tia err]

VTteg^dv-

Taa nal naTcXdfi^avc rd cmfiaTa avTwv fjKKpJoTjpFpi'a ,
v-il [eXaxe Jto^c claoaov

45 6 9a 7j9cXcv avTcc ^ijv. xi oe xai xTEpt Exfivtuv X^yofx]Ev
;

ottou ye [’Evoj^r eiipElxi^-

lal xm So) [xexexeDt] h Itoixaxi xr^v (xexaSeitJv xuiv St[xa(iov TEpojxrjVJUiv xii HXtaj

to; fyi Ev X'^ xou rXaipiaxoi oroixiiet ivEX^tpSrj x]y)v ivi[XT;<iiv xojv tevei-

fxaxixuiv 7:poxr|XE'jujv, xai oioev evezootjev auxoTi x]o 0t3ipL[a rpol xXjv

piExiSeiiv xil ivaXrjtliiv

18 ouv, OE D I'Tiov + a'jxTjM D. 19 napE/o P. 20 C<u“it statt Cwo-ot P.

22 (xaxpi Lat. 22 ut:o Seou oioo[xevTj Cmr, D. 44 der lat. las p.2xpoTjrx£Dlav.

45—49 : D Holl 72.
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quoniam autem participatrix vitae sit caro, ex hoc quod vivat ostenditur ; vivit

enim, in quanUim deus

vult vivere. quoniam autem et deus potens est praestare ei vitam, manifestum

est, illo enim prae-

stante vitam nobis qui vivimus, et dominus itaque cum sit potens vivifi- 20

care plasma suum, et caro cum possit vivificari, quid superest quod prohibeat earn

percipere incorruptelam, quae est longa et sine fine a deo tribiita vita?

Latent autem semetipsos, qui altenun affingunt patrem praeter demiiirgum, IV § 1.

et bonum

eum vocant, infirmum et inutilem et negligentem inferentes eum, ut non di-

camus, quoniam

lividum et invidum, in eo quod dicant non vivificari ab eo nostra corpora. 25
* cum enim dicant ea quae p. 329.

omnibus sunt manifesta quoniam perseverant immortalia, ut puta spiritus et

anima et quae sunt alia,

quoniam vivificantur a patre
,
aliud autem quod non alias vivificatur

,
nisi illi

deus prae-

Btet, vita derelinqui, aut impotentem et infirmum ostendit patrem ipsorum, aut

invidum et lividum. demiurgo enim et hie vivificante mortalia cor-

pora nostra, et resurrectionem eis per prophetas promittente, quemadmodum 30

ostendimus,

quis potentior, et fortior, et vere bonus ostenditur ? utrum demiurgus, qui

totum vivificat hominem, an falso cognominatus ipsorum pater?

Si igitur propter necessitatem et causam aliam quandam non vivificantur, 40 IV 1 p. 329.

quae possunt participare vitam, erit necessitati et causae serviens pater ipsorum,

et non iam liber et suae potestatis in sua sententia*.

Quoniam autem multo tempore perseverabant corpora, in quantum placuit deo V 1 p. 330

bene habere, legant scripturas,

et invenient eos qui ante nos fuerunt septingentos et octingentos et non-

gentos annos supergres-

sos; et consequehantur corpora ipsorum longinquitatem diemm, et participa-

bant vitam, in quantum

ea deus vivere volehat. quid autem de illis dicimus? quandoquidem Enoch pla- 45

cens deo in quo placuit corpore translatus eat
,

translationem iustorum prae-

monstrans. et Helias,

sicut erat in plasmatis substantia assumtus est, assumtionem pa-

trum prophetans. et nihil impediit eos corpus in

translationem et assumtionem eorum. per illas enim manus. per quas in initio

plasmati sunt, per ipsas assumtionem et translationem acceperunt. assuetae

enim erant in Adam
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Col. II.

j(eTpsa Toii Su ^’jdjjn'Cstv xsti xpa-rew aa'i pasiajctv to iSiov TiXaSpa xal tp^pEiv] xal xt^Evat

OTTi] aixai po’iXovxat. —o3 ouv 6 -pfiiTOJ a'vftpto-oa; iv TrapaOEistj) oJtjXovoti

xaSiba yEypaTExat ' v.ai i(pvTsv6f He 6 9e nccgdSeiaov iv ’ESifi Kara d:vaTo]).ia

xal ISe-

TO iKCi rov dv9ga)nov ov iaXaecv. xal £-/ei8ev cSEpXrjSii) sis tovoe tov aospo]v

Ttapaxoi-

5 3a3. oto xai X^youaiv ot ::pE3pjTEpoi
,

xtuv aroSToXcov piaSTjTai', zoha pETajxEdEvxas

ixelOE pExaxESfi'jaf oixafow y“P av9p<oTOia xal irvEupaxocpopots fjT0i]pia'38r) 6 Tia-

pa8Et303, £v ip xai IlaOXos o a~o3ToXo3 e{3xopt39£l3 rjxouSE pfjpaxa appr^xa <1)3

-poo Tjpa3 i'i xtp 7:apovxt, xaxEi p^vEtv xoo3 pExaxES^vxa; £(03 auyzzXzlcLS rpo-

oiuia^opEMQu; XT)v a<p8ap3i'av. el So xi3 ao'ivaxov hizoXd^oi xp^'^oto x£ ] to30'J-

10 X013 uzofiEMEiv X033 av8p<oi:o’j3 xat xov 'HXt'av pirj Evoapxov av£tXfjCp8]ai, OEOa-

ravfjoSat oe xr,v sapxa auxoo Sv xoi -uptSm cipfiaxi, Evvorjoaxu) oxt ’I(o]ya3 pi^/

xip pu8<p pi<p£'i3 xal iv rj KOiXca rov KTjrovc Karano9eia S(I>o3 zciXiv iJSenx'is-

8tj [xfj 71,
xEXs’jOEt 8u. ’Avavt'as xe xat ’AJapiao xat Mt3aX,X zij x]c(,u.Etvov

£p[pXr,8^vxe3 -Ttupoo EicxarXaottoo oxxatoia6/r,o ooxe ipXapTjsctv xi o]'jxe dopi)

15 r['jpo3 sjoiSr) Iv aSxoto. tj oov oopi-apoOsa aoxois ^etp xo^ 8’J “apaSo;3] xat ao'j-

v[axa XT, ts'jast xtiiv dvSptortov sio avxovo l-txeXIsasa, xt ouv Sa’jaaoxdv, e! xat Iv

xoTi pExax]E8Et3tv

a[zEi'p7aaxat 7:apaoo?ov u-oupYoOsa xtp ^EX^paxt xoo EB
;
ovtoo Si iariv 6 'j]3 xoO !}u

xa['8’dja yiyganrai slnsiv Na^ovxoSovoebg rov paaiXia ovxl rgcca avSgaa i^d-

XojpEv zh

x))[v Kdfitivov, xal ISov tyoj opto xfooapat; Ttsginarovvraa iv [liaa nvgbe xal

6] 0 0p0t03

20 ul[m 8'v; ojxE ouv tc'Soto xtvoa xmv yEYOvoxtov ovxe p.r,v aoSIvEta 3apxo3 OTXEpJiojr'J-

OEt [xrjv pO'lXrj3tv xoO 83. O’i yip 6 83 xot3 yzyo'/ooiv dXXa xa yzyovrjZK 'j-oxlxaxxat]

xip 8tp

xa[l xaxa ra'vxa l;'jirr,p£XEf x<p pO'jXVjpaxt avxoo. Sib xal 6 xa tpriaiv rd dSvvara

TCagd d:]v8pio-

noia Sward rtagd rm 9cp iariv xa9d)a ovv roia vvv dv^gdircoia dyvoovai rrjv

olxovofiCuv rov] 9v

der Rest fehlt

1—22: D Holl p. 72 f. 3 Gen. 2, 8. 11 IwoTjOdxto jalv oxt ’ItovaO Iv D.
13 f. xaptvov -upo3 lp.pXTj8lvxE3 D. 18 Dan. 3, 91 f. (24 f.) 21 u-Ept3^jEt D, aber

cod. H hat u7:Epta',^’j3£i.
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Col. II.

manus dei coaptare et tenere et baiulare * suum plasma, et ferre, et ponexe p. 331.

ubi ipsae vellent. ubi ergo primus positus est homo? scilicet in paradiso,

quemadmodum scriptura dicit; et plantavit deus paradisum in Eden contra

orientem, et posu-

it ibi hominem quern plasmavit. et inde proiectus est in hunc m\indum non obedi-

ens. quapropter dicunt presbyteri, qui sunt apostolorum discipuli, eos qui 5

translati sunt

illuc translatos esse; iustis enim hominibus et spiritum habentibus praeparatus

est pa-

radisus, in quern et Paulus apostolus asportatus audivit sermones inenarra-

biles, quantum

ad nos in praesenti, et ibi manere eos qui translati sunt usque ad consumma-

tionem, co-

auspicantes incorruptelam. Si autem ouis impossibile aestimet tan- g 2.

tis temporibus permanere homines, et Heliam non in came assumtum, con- 10

sumtam autem camem eiiis in igneo cumi, intendat, qiioniam lonas quidem

in profundum proiectus est, et in ventrem ceti absorptus, * salvus itemm exspu- p. 332.

tus est terrae iussu dei. Ananias etiam, et Azarias, et Misael missi in caminum
ignis septuplum exardentem, neque nociti sunt aliquid, neque odor

ignis inventus est in eis. quae igitur adfuit illis manus dei, et inopinata, et 15

impossi-

bilia naturae hominum in eis perficiens
,
quid minim si in his qui translati sunt.

effecit aliquid inopinatum, deserviens voluntati patris ? hie est autem filius dei,

quemadmodum scriptura ait dixisse Nabuchodonozor regem; nonne tres viros

misimus in

caminum? et ecce ego video quatuor deambulantes in medio ignis, et quartus

similis est

filio dei. Neque igitur natura alicuius eorum quae facta sunt, neque infirmitas 20 ,g 3

carnis fortior

exit super voluntatem dei, non enim deus his quae facta sunt
, sed ea quae

facta sunt subierta sunt deo:

et omnia serviunt voluntati eius. quapropter et dominus ait: quae impossi-

bilia sunt apud homi-

nes, possibilia sunt apud deum. quemadmodum igitur his qui nunc sunt ho-

minibus, ignorantibus dispositionem dei,

incredibile et impossibile videtur, tantos annos aliquem hominem posse vivere,

et vixerunt hi qui ante nos fuerunt, et vivunt qui translati sunt ad exemplum
futurae longitudinis dierum

Kgl. Ges. d Wisg Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 3. 22
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Col. III.

iatlv, dlXa CmJjjLa dvdfiiurou xai dvd'gmjtov. ovTS ydg avrij rj ipvxi] need'

cavTTjv av&gmnoe

dXXd ipvxT] dv&gdixov Ttal (i]igo^ 'zv9[powtov o-Sts to 5rS avQ'gconoa, Kva yeeg

Kal oix

&v&gt07iod] xoiXeiTctt. 81 S'jvxp[i<)tc xat ivmeio tovreov dnavtcov Ti'Xsiov av^gioTtov

d-e[tpy<)te]aTQ. xal 8td tooto 6 di:o[ero/loe savrbv 6nrivo§ard)V i^rjy^aato

5 Tov T[fXEi]ov xoti KVEuptaTtxov Tfj[c aaTTjgicco av&giojcov ev Tj a TtgoB 0saaaXovi-

/.tXa E{[3to)]v O'jTuia • o 3e 83 t^3 ip[^i'7j6 dyidecct vfide oXoreXsia nal oXo^Xrjgova v/imv

TO jrv[o! Tj ‘^0 ouipLot [d/tfji^TcoO iv Tj nccgovcicc tov *0 iv ^v tJJPtjS'Si'tj

net ydp Ti'Jvct a[^ri'c'T sjlyev Tot3 T[pt<jl tovtoia, tovtsati tpvx^ t-ou amiiati xcl

icvt 6J,ox]Xrjpo[i; ytai

.

]vTjV ir.[tvxi(sd'ai tt]grieiv cv ty nccgoveia tov tw, bC fiij tijv

10 anoucctdataaiv v.al Bvcoeiv t]wv tgtuty [xal fiiav xat ti]v avtrjv jjSsi ahtmv trjv

acotrigCav.

Sid tovto xoii, tsXBiova XByBi tova td tgCa djiifintioa nagsatmtcca ta &(p. tsXsioi

ovv ol xja'i TO 5rv[a B^ovtiB arajp’ kctotgl^ia fiBvov tov &v %a.i tjrvxdg Kal ado^ata

dfitfiTtrcoa

itagBjBt&tB'j [r]ouTe'3Te [t'^Iv [jigoa &v ttCetiv ttigrjBccvtBg nal tfjv ttgoB tov

5tZjj]ai'ov Of/.ato3’jvTjV [cpvXd^avtBB. o&bv ytccl vabv 8't to ttXdBfia KaXsi" ov*

15 o^UctJe /iy<ov oTi [vJa'iB [&v sBtB xal to nva tov &v oixBi iv vjidv, e!^ tiB rbv

_ veebv rob

9'j (5p['8'stp]Et cpSEpE! a'!)[T0»' 6 6 ydg vaba tov dyioB BBtiv otrivsB ists

ifiBig • Stag-

erfitly [vabv TO B&iia Xiytov iv b> oIkbI to nvcc. vta&do xot 6 ito nsgi iavtov

XiyBi • XvBctts rbv

vaov [rovrov Kcci iv rgisiv rifiigaiB iysga> uvtov tovto Sb', tpriBiv, iXByB xsgl

tov BmfiatoB

avtov xci ov fiovov vaov, dlXa xcl vabv xv-r iariv. dgaB ovv td /liXrj toil xv

noiiiam

20 JTopTjjO;] oi> ..Ep’i [dXXov TivbB avS’gmrcov nvBVftattyiov Xiymv TaoTa, ov ydg
it.[BivoB 7t]spt7:E7:XEXT[Ki] TTj 7:op[j'i;, aXXd to TjfiitBgov Bmfia, tovtioti tijv odgyia ^
Iib9’ dyiaofiov] zapapEvet X3[i TtaQ-agotrjtoB fiiXti bIubv Bivai tov otav S'b

tiBgiaXi-

XTjTKi Tj Ttogvtj] (<.£[l]rj yEtyE3[9’at tfjB nogvria

der Rest fehlt

4 axEipydoaTo : effieit lat.
|
cy.rjVopaTtoi/ nach t. II p. 262, 4. 6 1 Thess. 5, 23.

8 Toto: 0 anscheinend uber der Zeile P. 9 integram et perfeetam lat. vielleicht

oX<5xXtjPo[v IxEiJvTjv ^7:[E'iyE38at TTjv TQprjStv zu lesen ? 10 die Lesimg von Tuiv

Tpiiuv ist sehr unsicher. 14 I Cor. 3, 16. 16 cpSEpEt P. 17 Job. 2, 19.

18 Job. 2, 21. 19 Da zwiseben 18 und 20 nur fur eine Zeile Raum ist, mufi

im Text eine Zeile ausgefallen sein; venniitlicb ist der Sebreiber vom ersten pb

auf das zweite gesprungen (vgl. Lat.)
|
I Cor. 6, 15. 21 p
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Col. ni.

Neque enim plasmatio camis ipsa secundum se homo perfectus VI § 1

est, sed corpus hominis, et pars hominis. neque enim et anima ipsa secun- 1 P-

dum se homo,

sed anima hominis, et pars hominis. neque spiritus homo : spiritus enim, et non

homo vocatur. commixtio autem et unitio horum omnium perfectum hominem

efficit. et propter hoc apostolus seipsum exponens, explanavit

perfectum et spiritalem salutis hominem, in prima epistola ad Thessaloni- 5

censes dicens sic: deus autem pacis sanctificet vos perfectos, et integer Tester

spiritus et anima, et corpus sine querela in adventum domini lesu Christi serretur.

et quam utique causam habebat his tribus, id est animae et corpori et

spiritui, integram et perfectam perseverationem precari in adventum domini, nisi

redintegrationem et adunitionem trium, et unam et eandem ipsorum sciebat 10

salutem ?

propter quod et perfectos ait eos, qui tria sine querela exhibent domino, perfecti

igitur, qui et spiritum in se perseverantem habuerint dei, et animas et cor-

pora sine querela

servaverint, dei, id est, illam quae ad deum est, fidem servantes, et earn quae ad

proximum est iustitiam custodientes. Unde et templum dei plasma ease ait: ne- § 2-

acitis, dicens, quoniam templum dei estis, et spiritus dei habitat in vobis? si 15

quis templum

dei violaverit, disperdet ilium deus. templum enim dei sanctum est, quod

estis Tos; mani-

feste templum corpus dicens in quo habitat spiritus. quemadmodum et do-

minus de se ait : solvite

hoc templum, et in tribus diebus suscitaho illud. hoc autem, inquit, dicebat

de corpore

suo. et non tantum templum, sed et templum Christi scit corpora nostra, Co- 19

rinthiis dicens sic

:

nescitis quoniam corpora vestra membra Christi sunt? tollens ergo membra 19*

Christi, faciam

membra meretricis ? non de alio quodam homine spiritali dicens haec
;
non enim 20

ille complectitur *meretricem: sed corpus nostrum, id est, caro quae p. 335.

cum sanctimonia perseverat et munditia
, membra dixit esse Christi

:
quando

autem complec-

titur meretricem, membra fieri meretricis. et propter hoc dixit
;

si quis templum

dei violaverit, disperdet ilium deus

22 *



304 Hans Lietzmann,

Col. IV.

Auf die jeweils letzten Buchstaben von 15 Zeilen folgt:

16 Ss^se^aL xal paexa^siv rov o x.ai &QQa^mva ituiltesv 6 axoBToXoe, rov-

tiari] (iEpo5

rrje vtco &o iTtayytiL&ttaria] iil/itv Ti][ji.f|S [iv fg agba ’Etpiatova iitiatoXy qptj-

i'/ (o

*£tl v/iste &iiOveavz(6 xbv Xoyov i[l.]Tjitt[tj53 to zb[ieyyeXiov rije aairriQias

^ aal aiexivattvtsg ifiqppayt'ffflTjrs r«] t.vi ttjS l-'iyyeX[ja:5 Tw &ytm 3 iaviv

dppajSJiijv

20 %XriQ0V0fiicia rj/imv. ovtae ovv 6 dp^cjStaJv o5to3 oixojv ev [fjfiiv TjSrj xtvevfiu-

riKova aTio-

TcXsi ticel nazaTCLvstai to .9'vji]i:ov iiizo i%a[vtiaiaa ' viiita ydg qp(](J^v ov%

iex'c iv eag-jii

dll’ iv SH, ti'nsQ nva &v oixex iv vfiiv

'

t]o5to 51 o[v xcex’ ano^oXrjv xi]e

aagnbe dlld xarc

xoivmvtav xov nvh yivfxai oti] yip '•i3'jp"/[o][3 i-a7[y£lltt xavxcc, dll’ f'yecqps] rpoi

Ss^afisvova nvu &v iv w ngd^ofisv d^^d o] r.f xi Yev[7)(y]cTai 0T[av dvaaxdvxjtJ "po-

25 acoxtov xigbe xcgooatnov ^Xiipcofisv avxov, bxuv ndvxa xa. xp? . v [xi)a dycl-J

X[ciS£CU3

xbv vfivov xiQoasviyxrj So^dc^ovxa xbv d'vccaxilaavxa\ abxi Ik '/zI^kq&v xat] xr^v oc!-

mviov zagCaavtcc. ti ykg b upga^aiv jtfpmaxalaJiji^dvmv xov [ctTO'pfortJov

iv iavr^ rjbrj xtoiei Xiysiv 6 xcg
,

xi ;r]oi/|Set if -r.i'j’i xov 7iv3 [ydpio dv

9'p]i!)7:oi3

jrcptofl’Tjooufi'ij VTtb Hv, bfioiove rj/iaa avx& xotjxxoxrjxe'. zo[t e’jrtTflt'Jxjr to

30 Xtjpa xov xia. -xavaoxxiasi ydg xbv dv^goixtov %ax’ sixova] -ao\ !,prji[aeiv Hv xova

o]vv zoii

xbv dgga^iava xov xiva ixovxae xtccl /li} xccCa ixti^viiiata xije aagytba tfovleiiojvxcts,

dXXu vxtordaaovxaa tavxova xo) xivi nal XoyinOia xtoXixivofiivova ivxt&aiv, Siv-aCaff

0 dxtoGxoXoo xrvsvfiocxrKovG aaltt", ort to Tiea xov itv oi/ifi iv avxoCo. dodt-

fiaxa 8b

xtvtvfiaxa ovk ieovxai dv^gmxtoi xivivfiaxiytot, dll’ r; rjnexiga vxroaxaeia, xovrioxt

35 xpvxT]6 KCil GCignoG ivtoGiG 8fxo(xixxrj nva IXu, xtvsvficcxi'AOV dv&gcoxtov dxioxsXsC.

xovG Sc dxtu§iiXXovx<xG xijv yvdujiv xov xfva jiui xuiG xfi\s axpxos r^oovctto oouXeiov-

xuG XKi dloyojo ^03VXC£G Kal i'/xXlxc^ymy^^xo'JX xxi xaxacpspopEvooO ei3 xo:]3 lavxwv

l-tSiupt-

17 Eph, 1, 13. 21 Rom. 8, 9. 24 Der Raum zeigt, daB hier ein Homoio-
teleuton vorliegt, dutch das doppelte 5 ITp veranlaBt : vgl. Lat. 25 Xpo.v ist

Tollig deutlich, bis aiif das o, affliienter luSLt. ob zpo’jv[rjO"'v ? 26 “poaEvey/T] wohl
besser als r.oo^'vi‘(y,7^ = protulerint. 29 Also voluntatem beim Lat. zu lesen.

37 Basilius de spir. sancto 29, 72 t. Ill p. 61^ Bened,
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Col. IV.

Nunc autem partem aliquam a spiritu eius sumimus ad perfectionem et prae- VIII § 1

parationem incorruptelae, paulatim assuescentes P- 339.

capere et portare deum; quod et pignus dixit apostolus, hoc est pars eius 16

honoris,

qui a deo nobis promissus eat, in epistola quae ad Ephesios est, dicens : in quo

et VOS, audito verbo veritatis, evangelio salutis vestrae, in

quo credentes signati estis spiritu promissionis sancto, qui est pignus

haereditatis nostrae. sic ergo pignus hoc habitans in nobis iam spiritales 20

efficit, et absorbitur mortals ab immortalitate
;
vos enim, ait, non estis in came,

sed in spiritu, siquidem spiritus dei habitat in vobis. hoc autem non secun-

dum iacturam camis, sed secundum

communionem spiritus fit. non enim erant sine came, quibus scribebat; sed

qui assumserant spiritum dei, in quo clamamus, abba pater. 24

si igitur nunc pignus habentes clamamus, abba pater
;
quid fiet quando resur- 24»

gentes fa-

ciem ad faciem videbimus eum
;
quando omnia membra affluenter exultationis 25

hj'mnum protulerint, glorificantia eum
,
qui suscitaverit ea ex mortuis

,
et ae-

teraam vitam donaverit? si enim pignus complectens hominem

in semetipsum, iam facit dicere, abba pater, quid faciet universa spiritus gratia,

quae hominibus

dabitur a deo? similes nos ei efficiet, et perficiet vo-

luntatem patris
;

efficiet enim hominem secundum imaginem et similitudinem 30

dei. qui ergo

pignus spiritus habent, et non concupiscentiis camis serviunt,

sed subiciunt semetipsos spiritui, * ac rationabiliter conversantur in omnibus, iuste p. 340.

apostolus spiritales vocat
,
quoniam spiritus dei habitat in ipsis. incorporales

autem

spiritus non crunt homines spiritales
;
sed substantia nostra, id est,

animae et camis adunatio assumens spiritum dei, spiritalem hominem perficit, 35

eos autem qui abiciunt quidem spiritus consilium, camis autem voluptatibus servi-

unt, et irrationabiliter vivunt, et ineffrenati deiiciuntur in sua deside-

30 Variante : voluntate.
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ad [iTjOifitav lyo-ixa’S ^irtOufifov 8et0’j Jrvo, ccXXa v&v 'Actl xvvav] “vtotd, Toi

rova oixaftos o azoOToXoa aapxtxo'js xaXet mo oiSev &XXo ^ accQxixa tpqovovvrae.

xai Sici T]a6-

40 TTjv Ss T7]v aln'av oi jtqoqi^rai aXoyote &r]qioie aTCtixd^ovaiv atijTO'id

Sid TTJV dXoyov aoXiTii'av avt&v Xtyovrsa iimoi &jjXvfic!vira sysi^'^sjav exas-

Toe ini rriv yvvaixa rofi nXrjeiov avtov ixgtiiitiSs' xal naXiv av&qmnoa iv

Tifiy rar] itap-

aevv(fiXlj&7] tote xtijvfeiv

der Rest fehlt

41 Jerem. 5, 8 . 43 Ps. 48, 21.

Col. V.

(•uux-)['r]6a w[<rT« i\qyaie xalXoie xocfni&rjvcii. avtrj ydq tmv avayovtav (ir\qv-

xiefibv T] &Qttri &%d9aQ-

rot ok oi jiTj-te oiyj]Xouv[Ttc fi^ts dvdyovtsa fii^Qvxiefiov, tovtietiv oi fitjts sla &v
ntattv

lyovTzs [xi^Te Xoyw aiitoO [fieX£rfflVTC<;. tovro Sh t&v i&v&p iari th pSiXvyficc.

ol Sh dvdyovTsa

lirjqvxiafiov, fii] di%riXovvxs(t Si, xal aitol dxd&agtot. xal rovto r&v ’lovScciiov

ietl rb llx6-

5 viOfia orjTivea rd fxky X[oyta tov S'v Sid etofiatoa ixoveiv, sSqcciotrjtcc Sh tf)e

p(ff]7)S ajTUj[j»] o6x i-

3H^dXXo]vT[*]a inX ^ xz x[al va' Sid rovto Si xai sv6Xie9ov to yivoa abt&v
xai y]ip xd [ji[o]'/(uv[i;])'a t(u(v)

Cu)uj[i; s]urfXia8a, E8pa[i6rtea Si iaxt td SixtjXovvta tmv bnXmv SiaSExofiiviov aX-]

X:^Xat; Tui[i' diJyTjXtov

xaT[o£ tijv] nopday xal [liv SnXija vnoPaetu^ovBTja trjv irigav.] dxxHopxa ok

[6][jl0l'u>3

xai [re djiyr/XoSvxo pi[o]v, [i[^ dvdyovta Si fii]gvxi(T/i6r ' avrij Si iati nd]Yzuiv

5ye[d]ov Tuiv

10 aipET[ix]u>v [i]jTi'oEi?[j9] xa't [t&v fii] iitistmvtmv td Xbyia tov &v ftijrf fpjyoia

otxaioduvTjd

xExo[o][njpi^vu)v, old xal [6 x]d (pr^div • xi' piE x[«lErTe *£ xal oS noisitd] d

X^yoj; oi [y<i]p xot-

oiixo[i] [*^]d xa fiEv xal Ov X^youdtv i:tax[*i;Eti' ,
ofeors Si (isXBt&ai re] Xoyia

xoii U'J xait6(v)

oeT x[g6nov] ooxz oixatoduvTjd Ep[yotff eIoI xtxoefiTifiivoi ,
dXXd xa&ma] ~po[*t]-

7:[o]piev u-

u)v xa[l xvvmv dviXa^ov Sa>r}V

15 T»]0(p[

arov [

2 Lev. 11, 3 f. 6 XU) P. 11 Luc. 6, 46. 12 xafto P.
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ria, quippe nuUam habentes aspirationem divini spiritus, sed porcorum et canum

more vivunt; bos

iuste apostolus camales vocat, quoniam nibil aHud quam carnalia sentiunt. Et § 2.

propbetae autem propter banc eandem causam irrationabibbus animalibus assi- 40

milant eos,

propter irrationalem conversationem ipsorum, dicentes: equi furentes ad foe-

minas fact! sunt, unusquisque ipsorum

binniens ad uxorem proximi sui. et rursus ; bomo cum in boiiore esset
,

as-

similatus est iumentis. boc quia secundum suam causam assimilatur iu-

mentis, irrationabilem aemulans vitam. sed et nos in consuetudine huiusmodi

homines iumenta et pecora irrationabiUa dicimus. praedixit autem figuraliter

omnia baec lex, de animalibus debneans bominem
:
quaecunque. inquit, dupb-

cem ungulam babent et ruminant
,
munda enuntians

;
quaecunque autem aut

utrumque vel alterum borum non babent, velut immunda segregans. qui sunt

ergo mundi? qui in patrem et fibum per fidem iter firmiter faciunt; baec est enim

finmtas eorum, qui dupbcis sunt ungulae : et eloquia dei meditantur die ac noc-

te, uti operibus bonis adomentur; baec est enim ruminantium virtu s. immun- 1

da autem, quae neque duplicem ungulam babent, neque ruminant, boc est, qui

neque in deum fidem

babent, neque eloquia eius meditantur ; baec autem etbnicorum est abominatio.

quae autem rumi-

nant quidem, non babent •'autem ungulam duplicem, et ipsa immunda. baec p. 341.

ludaeorum est imaginabs

descriptio
:

qui quidem eloquia dei in ore babent, stabibtatem autem radicis suae 5

non in-

figunt in patre et in fibo: propter boc autem et lubricum est genus ipsorum.

etenim quae sunt unius ungidae
animaba facile labuntur

;
firmiora autem sunt quae duplicem \ingulam babent,

succedentibus invicem ungulis flssis

secundum iter, et altera ungula subbaiulante abam. immunda autem similiter,

quae duplicem quidem ungulam babent, non autem ruminant : baec est autem

omnium videlicet

baereticorum ostensio
,
et eorum qui non meditantur eloquia dei

,
neque ope- 10

ribus iustitiae

adomantur, quibus et dominus ait; quid mibi dicitis domine domine
,

et non
facitis quae dico vobis '! qui enim sunt ta-

les, in patrem quidem et filium dicunt se credere, nunquam autem meditantur

eloquia dei, quemadmodum
oportet, neque iustitiae operibus sunt adomati; sed, quemadmodum praedixi-

mus, por-
corum et canum assumserunt vitam, immunditiae et gulae et rebquae incuriae semet-
ipsos tradentes. iuste igitur tales omnes, qui propter suam incredulitatem et luxu-
riam non adipiscuntur divinum spiritum, et variis cbaracteribus eiiciunt se vivifi-
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xat [

a ".
. [

. . [

20 ...
[

T03T0[ -

u:ro 7:[

vai[

ETOof

25 p(uC.[

TOU .[

xat [

^ •

si/«S[T0JO ^aovrai v.ai vlri^iqaovtai eapi xal ceiaa, to ixsiv nva Sv iv

savTOia. Sicc rov-

30 [z]o 6[f xal vexQol vno zov xv tii^vjzaf dtpezai [yap qnjtri rove vsxQO'ba &(itj)cci

Tova fau]T[m]y

v£'/[povs Siozi oiix l%ovGi to] Svo to Co>oj:[oiotj»' zbv &v&Qtonov , ot Sh cpo^ov-

fijsvot t6(v)

&v x[ai Ttiezsvovzca ela zr}v ircpovetjav to[u] rato[o3 auTou xai 6ia zija niazsae]

oixi'Cov-

TE5 [iv zceie xaqScttia a^jToiv to ~va tou 3u, ouTOt [dixaieoe ltyo]tvT0 /[aS’apot]

TE xal

i:[v£v/uartxol xctl JcI)i;]t£5 T<ji ota to l)(Etv to ~[va zoU So t6 x]a&a[rpo]v tov av-

35 dplmxov xai dvvt/jovv Jtgda jTrjv r]ou 3o [. toff yap 17 cap| da&evtje, ovta

to Ttvd ZtJp'IftuflOV UTO

zov XV fiefiaQzvQTjtai. zovzo iezi Svvazbv noisiv oaa KQo^vfisi. si yoCv to

TtQO&VltOV

zov livb avyxSQday zia mansq xsvzqov rj dO’&JfyEi'a [r^c] 3apx[off, ccvdyxri Ttdvzcaa

. . TO 5'jva[Tdv vTfSQvix&v zov &a9svova, mats xazajto9^v]'ii t>jv aj['9'fr]E[av

T[^ff accQxba vTcb

Tjjff lG[xvoa tov nva. xai slvai zbv zoiovzov ovxszi ffcpxix]ov aXXa “vE['yjaar]i*6v

[tfta zijv tov Ttiia

40 xoi[vG}viav. ovzaG ovv ot ftOQZVQSO uccqzvqovgl xal] /.aTa:ppovo[vfft]v too [&uvdzov,

oi) xa-

t’ &[a9svsiav tija aagxbo aXXcc xazcc zb TfQO^vfiov] toO nvi. [[rj yap [dffjiKvEia

TTjO ffapxoj xa-

zaito&siaa dvvazbv]] i} ydg da9svsia zfja ojapxoo xaTa7r[o'9’£i']5a ouvaTov i~^OEt?£

TO nva. zb Si Sva ndXiv xazanivov zjjv aa&svsiav */l]7jpovopi^5£t [t^v] ffapxa

£13 Ea’jTov, xa't

J| djKpozsgoov lysvszo 6 &v9q(oico6. ^a>v jiiv tfia] ttjv piETa'[X?j'ipit' zo]b r.vj,

avi}pu>7:o3 oe

45 Sicc zTiv vxoGzcGiv zv6 ffapxoff. -17 yovv ffap^ dvsv Svo &v T]£xpa ou[ffa fiij

fXo}j<ia [Saitjv, (?a]3tX£tav

30 Luc. 9, 60. 31 TO P. 36 am Lnde der Zeile ganz unsicher ayoyv P.

41 DieWorte yap bis zum Ende der Zeile sind durchstrichen
, vennutlich ging

die Tilgung noch in die nachste Zeile hinein bis ouvotov, dann hatte der Schreiber

Ton einer Dublette das erste Stuck gestrichen.
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cans verbum, et in snis concupiseentiis irrationabiliter ambulant, apostolus quidem

camales et animales vocavit; prophetae autem iumenta et feras dixerunt; consue-

tude autem pecora etirrationales interpretata est
;
lex autem immundos enuntiavit.

Hoc autem est, quod et in aliis ab apostolo dicitur
:
quoniam caro et sanguis reg-

num dei haereditare non possunt. id est, quod ab omnibus haereticis profertur in

amentiam suam, ex quo et * nos retardare et ostendere conantur, non salvari plas-

mationem dei : non conspicientes quia sunt tria, ex quibus, quemadmodum osten-

dimus, perfectus homo constat, came, anima et spiritu ; et altero quidem salvante

et figurante, qui est spiritus, altero quod unitur et formatiir quod est caro, id

Tero quod inter haec est duo, quod est anima
:
quae aliquando quidem subsequens

spLritum, elevatur ab eo, aliquando autem consentiens cami decidit in terrenas

concupiscentias. quotquot ergo id quod salvat et format in xitam, non habent, hi

consequenter erunt et vocabuntur caro et sanguis, quippe qui non habent spi-

ritum dei in se. propter

hoc autem et mortui tales dieti sunt a domino ; sinite enim, inquit
,
mortuos 30

sepelire

mortuos sues; quoniam non habent spiritum qui vivificat hominem. quotquot

autem timent

deum, et credunt in adventum filii eius, et per fidem constitu-

unt in cordibus suis spiritum dei, hi tales iuste homines dicentur et mundi et

spiritales et riventes deo: quia habent spiritum patris, qui emundat ho-

minem, et sublevat in Titam dei. Sicut enim caro infirma, sic spiritus promptus a 35

domino testimonium accepit. hie est potens perficere quaecunque in promptu

habet. si igitur hoc, quod est promptum

spiritus, admisceat aliquis velut stimulum infirmitati camis, necesse est omni-

modo,

ut id quod est forte, superet infirmum, ita ut absorbeatur infirmitas carnis a

fortitudine spiritus
;

et esse eum qui sit * tabs
,
non iam carnalem

,
sed spiri-

talem, propter spiritus

communionem. sic igitur martyres testautur et contemnunt mortem, non secun- 40

dum infirmitatem camis, sed secundum quod promptus est spiritus.

infirmitas enim camis absoqita, potentem ostendit

spiritum; spiritus autem mrsus absorbens infirmitatem, haereditate possidet

carnem in se
;
et

ex utrisque factus est vivens homo; vivens quidem propter participationem

spiritus, homo autem

propter substantiam carnis. igitur caro sine spiritu dei mortua est, non habens 45

vitam, regnum

IX § 1.

p. 342.

§ 2.

p. 343.
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du Klri^ovoiiijaai oi Svvatai, atfia aloyov meitsQ ntfaip] iiit -rijo yfj[<> ixxszv-

fievGv.] xal

Sici TOVTO ^r^eCv oioe 6 xoitmc, toiovtoi xal oi xoXxot. o]’j oe to frva [tov na,

BXSl ^d)V al»'9'ptB3l]03,

aiij.cc Xoyixbv nqbe ixS{x7\eiv vno &v TtTjjgrjfisvov

,

ojipl u-o rva xX[tigovofiTi-

&siaa, fjrtic'S’oji.sJvT)

48 I Cor. 15, 48. Da unter dieser Zeile der leere breite Rand folgt und Col. VI
mit ^tpopesajj-Ev nach breitem oberen Rand beginnt, so hat der Schreiber versehentlich

eine Zeile ausgelassen.

Col. VI.

1 ^^opESajAEv -r,v t.h[6va tov %oixov, (pogiecafisv xal tj]v tixova

ToOjCTEojAaTizoO lr[ovpaj»t'ot>. ri ovv to /oi>tdv; TtXaay.a. tC S's to iitovgaviov

;

cEv]a. aailwo oov <prj[<it av£v jcvo ijcovgaviov avsOTQCcqjrifiev

?r]oT£ £v raXatoTTjTt [oagxoG awjtijxooi 'O'w, ovtcog vvv dsx^fXEvoi

5 to] Tfva £v aaivoTTjTt C<o[i5<> TttQinaTiqamfisv vnrjxooi O'ca. ir.zi yag
av]£'j Sva Ou cujSfjoat [o6 o<tv'x[tz&a, ;rpoTp£;rofx£voa rjfiS'S 6 dzdaroXoo oti t^3

ra'[3Te]u)3 -/at Tfj3 ayvijs 4[va3Tpotpr(3 ouv-njpetv to z7a too ilu, ?va [/rj ajxoipot too &££-

ou [-m]3 yevo'fievot a-0T'i[-/_tu(iev ttj3 pa3tXeta3 Ttuv oupavuiv, Epo'rjSe jat) o6va-

s9[at t]t]v aap-/a -/a!}’ £au['ri)v iv tw alptaTi paaiXEt'av -/XTjpovofji^oat Du. ei y^p
10 OEi [Ta]),Tj8£3 EtZEtv, o[t) -/Xripcoopter, dXXd -/Xt) povo[j.eiTai fj odp?. toe xal 6 xa

tpTj[et''],aa-/o(ptot ot “pa[*i'e, Srt aiTol xXTjgovofctjcovai rrjv yijv toe r^e yije

, xXtjqovo-

jA[ov]|A^vrjS Tfj3 £v Tfj pa[etlffo, o&iv xal rije TJiiSTcgaa eagxba 17 vTCoOTaaia. xal

8[i0! TOtijTO -/aSapov tov va[dv ttvai ^ovXcrac, Iva ev<pgav9y to itva tov 90 sv

otoTM] (1)3 V'jfttp(o3 cTTt v[oftq()i7. tbs ouv rj vupitpifj yaptXjSat p.lv ob ouvaTat, yafUj-

15 Sf^vai] OE oivarat, 0Ta[v IXSt] -/ol^ TtapaXTjtLETat aoTTjV 0 vufi'pi'os, out(o3 -/al

ij 3ap]g xa 8 EaoT/jv ^a[3tXetav 80 zXTjpovo|iTj3ai 00 oovaTat, "/X.TjoovoptTjftfjvat oe £13

TTyV ^aJoiXetav j 7:[o too iiva oovarai. -/XT;povo[ieT yap 0 'tov Ta too TET£X£0T7j-/0T03 xal

E.EpOV tl^]v £3TtV TO [-/X.TJpOVOflEiv, ETEpOV OE TO '/X7]pOVOpLEt38at. 0 piEV ydp XOpt-

EOEt xai] ayir^yetTat -/.[al otaT('8r,3t Ta -/Xrjpovojiooj/Eva
fj

av aoT03 ^00X7)
85 ,

20 Ta 5e bjTjoT^Ta-xTat x[at jjTa-/o'JEt xal -/opiEUEtat o~o too xXrjpovopioovToe. t£

oov io]T(v TO ^tiv
;
to[ itva too 80 . Tiva oe Ta b 7tap;(ovTa too TeTeXeoT7j-/0T00

;
Ta (ieXy)

TOO av8]pu)7too Ta !p[8eipo(AEva £v tj y^ TaoTTj. Taora Se xXjjpovoptEiTat otto too

1 I Cor. 15, 49. 2 trvEojiaTtxoo ist eine aus dem Zusammenhang begreif-
liche Verschreibung, der das richtige Eitoopavioo folgt, keine Variante, tvie das folgende
zeigt. 5—10 D Holl 74. 11 Mat. 5,5. 14—23 D: Holl 74. 16 exot^ P.
17 U7r[o TOO TTto (= a spiritu Lat.) durch das deutliche ot: des P sicher : too 8£oo D.
22 Ta xal ^SEtpo'piEva D: aber xal fehlt in R!
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dei possidere non potest; sanguis irrationalis, velut aqua efifusa in terram. et 47

propter hoc ait
:

qualis terrenus
,
tales terreni. ubi autem spiritus patris

,
ibi

homo vivens,

sanguis rationalis ad ultionem a deo custoditus, caro a spiritu possessa, oblita

quidem sui, qualitatem autem spiritus assiunens, conformis facta verbo dei. et

propterea ait : sicut

Col. VI.

portavimus imaginem eius qui de terra est, portemus et imaginem 1

eius qui de coelo est. Quid est ergo terrenum? plasma, quid autem coeleste? §

spiritus. sicut igitur, ait, sine spiritu coelesti conversati sumus

aliquando in vetustate camis, non obedientes deo: sic nunc accipientes

spiritum, in novitate vitae ambulemus, obedientes deo. quoniam igitur 5

sine spiritu dei salvari non possumus, adhortatur apostolus nos, per

fidem et castam conversationem conservare spiritum dei. ut non sine partici-

patione sanc-

ti spiritus facti amittamus regnum coelorum; et clamavit, non pos-

se camem solam et sanguinem regnum dei possidere. si enim

oportet verum dicere, non possidet, sed possidetur caro; sicut et dominus 10

ait : beati * mites, quoniam ipsi haereditate possidebunt terram
;
quasi haereditate p

posside-

atur terra in regno, unde et substantia carnis nostrae est: Et g

deo mundum templum esse vult, ut delectetur spiritus dei in

eo, quemadmodum sponsus ad sponsam. sicut igitur sponsa assumere sponsum

non potest, assumi autem
a sponso potest, quum venerit et acceperit earn sponsus: sic et 15

caro haec secundum seipsam, id est sola, regnum dei haereditate possidere non

potest: haereditate autem possideri in

regno a spiritu potest, haereditate enim possidet, qui vivit, ea quae sunt mortui
;
et

aliud quidem est haereditate possidere, aliud autem haereditate possideri. ille

enim domi-

natur et praeest et disponit ea, quae haereditate possidet, quemadmodum ipse velit

;

ilia vero suhiecta sunt et obediunt et dominantur ab eo, et sub dominio sunt 20

eius qui possidet. quid

igitur est quod vivit ? scilicet spiritus dei. quae sunt autem, quae sunt mortui ?

scilicet membra
hominis quae et corrumpuntur in terra, haec autem possidentur a

. 344.

4.
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Eva (ie]Ta(pep'>(iEv[a eia zijv paaiXeiav Toiv oupaviuv. Sicc tovto d's xcl 6 ^ ccns-

•frcrei',] ?va fj ota&f,-/rj [roC ivayysliov avoix&SLaa xal navzl rm xoa/iea avayva-

25 irpuiTov iltv&tQmay rove Sovlova avrov, ineita Si xiTjpovd/tova

avTOva] xaTaaTTiSTj t(u[i' «]::a[pj;divr&)j' avra, KlriQOVoiiovvroa rov Sw

xafl'QX)] izEOEiSajAEv. xX[i;9]ovo[(tft yap 6 ^mv, xlrjgovo/isiTcci Si tj

adg^

.

JVJa ouv p-rj aT:opaXdvTE[ff t]o -Allrigovoiiijaav Tjfi&e nva azco^cclaftsv zijv

^cofjv jtp]!iTpEndpEvoa 0 i[n6]'3'zrj[loa rijiaa ngoa ti)v rov nva noivcovCav

30 xara] xa -pOEtprjUEva £!p[7j o]-t sfapl nccl alfia ^aailsCav &v Klrigovourjaai ov

8[dj']a53E' ia.'/ pv) o Xdy[o<y] too t)[« fj/oixTjaj xcl to nva rov ^ yivrjrai

iv vpijv, Eixij OE -/.at (03 £~j[;;t]v av[acr]pa^^vfr£a xcl ma rovro y.6vov
,

accg^

xci atfia vndg-
3{ott]£3, pa3iX£ia[i/ &v xX7]]povo[p]fj3at oo [dt(j>7jff£(y'8-f. Siu rovro Se, iva [ir}

Jopci/]oi Tr, 3apy.t [aztojtTdoJtopEv [rjov ^vx£v[Tpiapdv rov nva" ev Se qpTjoiv aygie-

35 Xaioa cojv cv£'/.£v[rpi0'0'7j<r] tla xa[XX]t£X£ov x[ai eJov[xotTa>Tda r^a rija ntorriroa

rija eXaiaa fy]£v[ov. coaneg ov]v aypiEXtoa ^vx£vTp[(a^fia, edv pev entfieLVTj onsg

liv ng]6regov d;[ypi£laio<f,] h.v.[6nre]-ii /.at eh zlvg §dUerai, edv Si xardaxv
rov £jvaEvTpt3[poi/ xat 5t]po[<)p£T]a^aX5 7ta\lXLelaiov

, yCverai ela eXaiov cpe-

poTjxa -/.apros (os sh [3rap]ao£tao[T] jiasOitos “E:p[t)r£up£Vov ‘ ovrma xai ot dv-
40 O'p£o]-oi Eav piv Ota Tfj[<j ®d]3TEto3 }((oprj3ou3tv £”1 TO [xpftTTOv xal nagaSe^tav-

TOti] TO -va TOO So xai xrjv [ . .

.

Jtjv xapno'popt'av zon'ilaovaiv, eaovrai nvevjia-

Ttx]oi (03 £t3 zapa6Ei3o[i( 'O’|o "EtpoTEopEvot l[dtv si dnonrvacoatv rb nva xccl

Jx:(p]£tvu)3tv orsp TjOav [rjd -pdTEpov, paXXov [r^o aagnba elvai Q'eXovrea t) toC nva,

dtxat](o3 ird tJjv TotooT[<ov gjTjSEirj oTt atipj xai atpa [^uaiXeiav 9v oh nXrjgovo-

fiovatv

45 <b[a ei' Tt]3 i.iyot OTt a']f{!iiX[£o<>] o’o zapaO£;(S7jaETat [eia nagdSeiaov &v. 9'kd-

pa[otj(u3 oov 6 dTZ'h-oi.oa [r^]v tpooiv foEi?Ev Ti^fr rjiierigav xott riiv naaav
oia[ojvoptav too So it T(p [w]Epi [<»a]p7.03 xal a?pa[Toe> xal dygieXaCov

Xityto
] <03 ydp EX^a (ipEXTj[S’]Eraa [ngba} ypifvov] Ttv|d:J Ef3 [f'prjpoy &<pe9eiaa

xa[i «JXo/Xofj3a3a y.aS’ aoTr^v i[ygteXatoa] yEtv[Ero:t jj ndXiv dygieXaioa

24 Vgl. BGU 320 = Mitteis- Wilcken Chrestomathie II n. 31G, II, 10. 28 oov

fiber der Zeile. 31 o[. .JaoSe aus aaSat corrigiert, der liaum zeigt, daB die Worte
toanEpei IXcye prj aTtaraoSc gefchlt haben. 34 Kom. 11, 17. 37 Mat. 7, 19.

39 lies aap;:ou3 oder xapnov. 41 lies [xaX]'(jv? illius Lat. 44 I Cor. 15, 50.

Col. VII fehlt.

Col. VIII.

der Anfang fehlt

1 TC£ rfja q>&ogaa, ev roia avroia f]toozotoopES[()£ egya^o/ievoi rd rov nva.
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spiritu, translata in regnum coelorum. propter hoc autem et Christus mortuus

est, uti testamentum evangelii apertum, et universo mundo lec-

tum, primum quidem liberos faceret servos suos
;
post deinde haeredes 25

eos constitiieret eorum quae essent eius, haereditate possi*dente spiritu, p. 345.

quemadmodum demonstravimus. haereditate enim possidet ille qui vivit, haeredi-

tate autem acquiritur

caro. ut non amittentes eum qui nos possidet spiritum, amittamus

vitam, adhortans nos apostolus ad spiritus communicationem,

secundum rationem quae praedicta sunt, dixit
;
quoniam caro et sanguis regnum 30

dei possidere non

possunt. velut si dicat : nolite errare
;
quoniam nisi verbum dei inhabitaverit

et spiritus patris fuerit

in vobis, vane autem
,

et prout evenit
,

conversati fueritis
,

quasi hoc tantum,

caro et sanguis exsi-

stentes, regnum dei possidere non poteritis. Hoc ideo, uti non gratifi- X § 1.

cantes cami, respuamus insertionem spiritus : tii autem ole-

aster, ait, quum esses, insertus es in bonam olivam, et socius pinguedinis 35

olivae factus es. quemadmodum igitur oleaster inserta, si perseveraverit in eo, quod

ante fuerit, oleaster, exeiditur et in ignem mittitur : si autem tenuerit

insertionem et transmutetur in bonam olivam, oliva fit

fructifera, quasi in paradiso regis plantata: sic et ho-

mines, si quidem per fidem profecerint in melius et assumse- 40
rint spiritum dei et illius fructificationem germinaverint, erunt spiri-

tales, tanquam in paradiso dei plantati. si autem respuerint spiritum et

perseveraverint in eo quod fuerant ante, magis camis esse volentes quam spiritus,

iustissime in eiusmodi dicitur, quoniam caro et sanguis regnum dei non possi-

dent

:

tanquam si quis dicat, quoniam oleaster non assumitur iti paradisum dei. mira- 45
biliter igitur apostolus naturam ostendit nostram et universam

dispositionem dei in eo sermone, qui est de came et sangiiine et oleastro.

Quemadmodum enim oliva neglecta, tempore quodam in desertum relicta, g 2 p. 346.
et silvestria fructificans, secundum se oleaster fit, vel rursura oleaster

diligentiam percipiens, et inserta, in pristinam naturae recurrit fructificationem :

sic et homines in negligentia constituti, et concupiscentias camis tanquam sil-

vestria fmctificantes, secundum suam causam infnictuosi iustitia constituuntur.

Col. VII fehlt.

Col. VIII.

In quibus igitur periebamus membris, operantes . XII g 1

ea quae sunt comiptelae, in iisdem ipsis vivificamur, operantes ea quae sunt 1 P- 1^49.

spiritus.
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ws yap cpdopaa liTtSexTixrj if; a]ap5, outios [xai dyi9apaia3 xat <ba Sa-

vctTOU &'3t(U3 xa'i ^(UYjs’ TaCjTo oe dX)vTQX[o£(l vnoxfOQSi, xai djicpd-

TEpa o'j jjLEVEi xa'za to a’!)]Td, dXXd i;(a9[Et]Tai t[6 ETEpov uro toO sTspou

5 aa'i -apdvTOS "zou ETejpou dvT,pTjTai to ETspov. [ei oov 6 9dvaT03

d7:txpaTr(aa3 ToO dv9pu>7:o'j l]'£ioaEv auTOU ttjv C<o[r]v xai VExpov dzEOEt-

|e, TToXXtu paX)^Qv Tj JuiTj tetxp]aTTj3aaa Toy dv9p(u~[ou ditmSEtTat Tov 8d-

vaTO'< xal CujvT]a tov [d]v9[pcu5:o]v d7:oxaTa3TiQ3Ei T(p 8 [i;). si ydp 6 9dvaT03

lvExpo7:oiT)3£] 8 id Ti dj ^(urj l[X9]o03a o'i C<‘>o“ot^[3]E[ t6[v dvSpiuTrov; xa9u>3

10 'H3ata3 o] 7:po9^Trja [9Tj3t]v xaTEittsv o 8d[vaT03 J3'/U3a3 xai itd-

Xtv djcpEiXEv 6 93 i;d[v odxpuov djxrp x:avTo[a ^rpostorrou. i^cma&rj

8i 17]
TtpoTEpa ^lurj oTt o['B 8ia jii'C,] dXXd o[[d: nvorja i869'ri. iTEpov piEv

83ti]v TTvoi] $ioTj3 Tj xa[t] Auytxov d;r£py[aCop.EV7) tov dv9piu-ov, xat

ETEpoJv zva TO Ca)o[z]o[oOv to xat irv[E'jij.aTtx6v auTov d;roT£Xo5v, xai

15 6t]d TOOTO 'H[3at]a3 tp[ai]3i'[v •] ouTtos XE[y]£i x3 [6 roirjSaa tov oupavov xal id]-

Sa3 oJ'JTo'v, 0 aT£p£(ua[a3] Tljv yfjV x[at Tot Iv a'jT^ xat ot5ou3 r-joljv Tip Xatp

Tip] £r’ avTfjO xat ma TOtj zaToOatv [a'jTiqv. ttjv p.£v rvorjv xotvu)3

Xaipj ravTi Tip Erl [tJtjO y^3 tprjaas 0£[oi539at, to 51 rvd i8i'io3 T0t3

xaTa]raTo53tv TaS yEiiiOEia irtHuptias. oto x[al rdXtv 0 avtoa 'Hsatao

20 tpTjSlJv ota3T^XXiuv Td £ipr;pEva • rv[a] ydp ra[p’ Ipoo I^EXEUSETai

xal rJvoTjV rdoav Eyilo Erotrj3a. [to] pEv rv[a ioi'iuS 5rl tou 9’J Ta-

5a3] TOO ir’ l3ydT[io]v Ttov TjpEp[iov] lxy^av[T03 avTO Old Tij; uto-

9£3]ta3 £r[t TTjV dv]i}ptordT[TjTa.] ttjv oe [rvorjv xoivuis ^rl

TT^a] XTi'3£tu3 [xal] roiVjixa dvayo[pri]3a3 a'I)T[:^v. ETEpov os E3Tt to roin)-

25 Sev To]0 rot)^3a[vTo]3. rj ouv rvoi) [~po]3 xatpdv, [to 5e rvd a(iu-

viov xal Tj pEv rvOT) dxpdao]3a rpo3 Ppa[yu] xal xaipip [tivi rapa-

pslvaoa psTd tooto ropE'isTat djrvouv xa[Ta]Xtroo5[a ExeTvo, rspl 8

?jv TO rpoTEpov. TO OE d'va rEpt]Xapov Ey[oo9Ev xal £5Ijo9ev tov d'v9ptorov

OTE olj dsl rapapivov o]’jo£roTE XEi[rEt auTov, dXX’ ov TtQiorov to Jivev/iccTixov

30 <priaiv 6 anoCToXoa tovt^o too rpo3 rjp[de dv&gmTfova Xeytov, aXXu
ngatrov to 'tpvxixbv xal *£]9’ 0’JTto[c] to r[r£vpartx6v avaXoyaxs. eSsi

yag ngCbTOV y£i'E09]at tov cn9[jgto7tov xal ysyovora Xa/i^dvciv

Tpvxriv, iitsiTa 8’ oStoj®] -rijv [cvy]xoi[»’Ci)i'tKj’ tov nva 8txfa&ai

der Rest fehlt

2— 11 1) Holl 75. 5 dvatpEtTai D mterit Lat. C eEiosev D. 9 8id t(

bis Ciooi^oiTjOEt fehlt in D. 10 Js. 25, 8. 12—29 hat die Genesiscatene, 8. Pitra

Anal, sacra II 205 f. 13 H F. 14 to* om. Cat. 15 Js. 42, 5. 15 f. oitpavov

xal 3T£pEio#a3 auTov 0 ;rr|Ea3 ttjv yfjV xal Td Ev aoTy, xal StSouo Cat. 18 ravrl Tip Erl yrjo

Xaip Cat. 20 oiaoTEXXtov Td rpoEiprjpEva iprjsC Cat
|
Js. 57, 16. 21 Eroi'jjsa lEyei

x'jptos Cat. 22 Er’ EsydTiov tiuv r^pEptov om. Cat.
]
ExyEovToo Cat. 25 H P

|
rpdoxaipoo

Cat. 27 EyxaTaXiroOoa Cat. 28 rvd om Cat.
|
Auf Z. 28 folgt der Raum von

2 Zeilen, die nicht beschrieben sind, wobl Tvegen eines Fehlers in der Schreibflache.

29 xaTaXclrEt D.
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quemadmodum enim corraptelae est capax caro, sic et incorruptelae
, et quem-

admodum mor-

tis, sic et vitae, haec autem invicem cedunt, et utra-

que non permanent in idipsum, sed expellitur alterum ab altero,

et praesente altero, interit alterum. si igitur mors 5

possidens hominem expulit ab eo vitam, et mortuum osten-

dit; multo magis vita possidens hominem expeUit mor-

tem, * et vuventem hominem restituet deo. si enim mors p. 350.

mortificavit, quare vita adveniens non vivificabit hominem? quemadmodum
Esaias propheta ait: devoravit mors potens et rur- 10

sus deus abstulit omnem lacrimam ab orani facie. Expulsa eat § 2.

autem pristina vita, quonjam non per spiritum, sed per afflatum fuerat data.

aliud enim

est afflatus vitae, qui et animalem efficit hominem: et

aliud spiritus vivificans, qui et spiritalem efficit eum. et

propter hoc Esaias ait ; sic dicit dominus, qui fecit coelum et fi- 15

xit illud, qui firmavit terram et quae in ea sunt: et dedit afflatum populo,

qui super earn est
;
et spiritum his qui calcant illam. afflatum quidem communiter

Omni qui super terram est populo dicens datum
;

spiritum autem proprie his,

qui conculcant terrenas concupiscentias. propter quod rursus ipse Esaias

distinguens ea, quae praedicta sunt, ait: ‘‘spiritus enim a me exiet, 20 P- 351.

et afflatum omnem ego feci, spiritum quidem proprie in deo depu-

tans, quern in novissimis temporibus effudit per adoptionem

filiorum in genus humanum; afflatum autem communiter in

conditionem, et facturam ostendens ilium, aliud autem est quod factum

est, ab eo qui fecit, afflatus igitur temporalis
;
spiritus autem sempi- 25

temus. et afflatus quidem auctus ad modicum et tempore aliquo ma-
nens, deinde abit, sine spiramento relinquens illud in quo

fuit ante: spiritus autem circumdans intus et foris hominem,

quippe semper perseverans, nunquam relinquens eum. sed non prime quod spi-

ritale est,

ait apostolus (hoc tanquam ad nos homines dicens) sed 30
primo quod animale est, deinde quod spiritale, secundum rationem. oportuerat
enim primo plasmari hominem, et plasmatum accipere

animam; deinde sic communionem spiritus recipere.
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Col. IX.

am Anfang fehlen 9 Zeilen

fiiTcexs weoff7jyo]pi'a[<>

10 cieitsQ &no&ie9ai rjii&a vtltvmv Tcdliv iv zy avry imaroX'g ir.oh[vGd-

(icvoi tbv naXatbv dv&gmxov evv rate 2tp]y'£E3'-y o'jyl Tr)v dp'xla^av

ccjto^uXdtv nXdeiv • &XX<aa tSti rifi&e avrove cc7i07tTt^vav]xa3 ywpiCMdoii t[^o

avToS'i TioXiTSi'ae. dXXA xecl avzba 6 dxoGToXoe, ixtCvoa 6 iv vj] p[^]Toa

irXaaScts xa[i ajto

rija ‘KoiXlaa xgofXd'mv, ygd<p<av rjiiiv xal to ^ijv iv aagyil xorp]-ov lp[y]ou mp.o-

XrlyTilofi; iv ry

15 vgbe ^iXimcriaCove imetoXy • 6 Ss ttccgnbe tgyov tov nva ieziv ]Tj xr^i aapxoa

o<o-rjpi'[or. Tiff

yap dXXoG 6 tpaivofisvoe Kagnbe zov fii] q>aivo(zivov rerja -fcEtpo'w a;:[oTsX£ti'

T^T edgna jial Ssuzinriv ^qp^apffiaff
; ti ykg zb f]f;v iv capxt xapzos ep[yov ieziv,

ovK aga Kcczftpgovriat zija eagxbg iv zm Xiyitv a;t]E[x]5usa(ji£voi xoy r.alXaibv

dv&gaiTtov avv zccie xgd^setv avzov, aiia ^wod]£[B]tv rpoxipas Tjfiui[T noXi-

20 zsiaa iStjXmes z^a yrigaaxovai^a xai tp&iigonivriB.} xal ota xoOx’ iT.ii'/tyA[sv %ccl

ivdvedftsvot zbv viov ccv&gaitov zbv dvcexaivovfitvov tla ijTi'yvtoatv xax’ eixova [lov

xzieavzoG avzov. iv ^ ydg <p7]Gf zbv •kvaxaivovfisvov sie Iwt'yroffjiv, ipi^vusev

ox[t abzbe

ixsCvoa 6 tov to Jtpdrspor zije dyvaaCao &v&gamoa, zovziezivl tiyvomv xov Xv [di<i t^s

*v avzm yvmasma dvaxaivovzai. 7} ydg zov &v yvtoffiff djvaxaivot xci[v avQ'gai-

25 Jtov. xai iv za Xiyitv xaz' tixova too xxCaavzoa dvaxi(fiaXaC]{a<ii'i i[i.T|[voff£v zov

avzov dvO’gmztov zov iv dg%y xaz’ lixova 9o xzio9ivzoe. bzi ds] auxds ix[Eiroff

es fehlen ca. 18 Zeilen

45

]93?V7[

xal o Z7]v |j}pav yifpa 9'igaxtv9tls xai ndvzioa oaova i&igccTtsvasv] ohyl xi d[n:’

dgxTja IX xoiXiaa fiiX?] ^XXa^av, dXXd to: airzd aSta dviXapo]v. 6 yip -[oi-

TjTijff zav ditdvzav &v Xoyoa 6 xal dit' dgx^e TtXdaaa zbv av'&ptojrrov ’j:T[6

10 Col. 3, 9. 15 Phil. 1, 22. 18 Col. 3, 9. 20 xoux’ P
|
der La-

teiner bezieht die Participia auf spoliationem. 46 etwa d-oxaxaiT]f,savx[[.

49 Unter Zeile 49 ist der untere breite Rand, also das Ende der Coliimne.
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Col. IX.

Anima enim ipsorum decHnans in peius et in terrenaa concupiscentias descen-

dens, eiusdem cuius et ilia sunt participavit appeUationis

:

quae deponere nos iubens ait rursus in eadem epistola; exspoli- 10

antes nos veterem hominem cum operibus eius. hoe autem dicebat, non veterem

amovens plasmationem
;

alioquin oportebat nosmetipsos interficienfes separari

ab ea quae est

istic conyersatione. Sed et ipse apostolus, ille existens qui in vulva plasmatus

erat et de

utero exierat, scribebat nobis et vivere in came fructus operis epistola con-

fessus est in ea quae est

ad Philippenses
, *dicens: fructus autem operis spiritus est camis salus. quis 15

enim alius apparens fructus eius est, qui non apparet spiritus, quam maturam

efficere

camem et capacem incormptelae ? si igitur vivere in came, hie mihi fructus

operis est,

nonutique substantiam contemnebat carnis, in eo quod diceret, spoliantes vos veterem

hominem cum operibus eius
;
sed spoliationem pristinae nostrae conversa-

tionis manifestavit, earn quae veterascit et comimpitur; et propter hoc intulit; et 20

induentes novum hominem, eum qui renovatur in agnitionem, secundum ima-

ginem eius

qui creavit eum. in eo ergo quod ait, qui renovatur in agnitionem, demonstrat

quoniam ipse

ille qui ignorantiae erat ante homo, id est, ignorans deum, per earn quae

in eo est agnitionem renovatur. agnitio enim dei renovat homi-

nem. et in eo quod dicit, secundum imaginem conditoris, recapitulationem mani- 25

festavit eius-

dem hominis, qui in initio secundum imaginem factus est dei. quoniam autem

idem ipse

erat apostolus, qui ex utero generatus fuerat

caeci, quos curavit dominus . . . recipiebant visionem, caligine a visions tantum 45

exterminata, servata autem substantia oculomm, ut per quos

non viderant oculos
,

per eos rursus videntes
,

gratias agerent ei
,

qui rursus

visum eis redintegravit.

et qui aridam curavit manum, et omnes omnino quos curavit, non ea quae ab

initio ex utero edita fuerant membra mutaverunt, sed eadem ipsa salva recipie-

bant. Fabri-

cator enim universorum dei verbum, qui et ab initio plasmavit hominem a

XII§ 3

p. 352.

§ 4 .

p. 353.

p. 354.

§ 5 .

Egl. Ges. d. Wisa. Nacbrichten. Phil.-kist. Klasse. 1912. Hetf 3. 23
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Col. X.

1 v.iyJ.OL'j e[«9 u)J' iecfaXfitvov rb ylladficc avzov ctavrl TQOTtip s&SQaTiEvai ' tovto ulv

y.'xX za!}’ i[7iaaTov ti£).oe
,
%a&k v.al iv ro> ytXdaiiuri v-xd.qisi, tovto Si y.al ila

ancc'g bXov vyiij -/mi tsXeiov

iT:oxc([rs<JT7](l* tbv av&qatcov, oXokXtiqov avr'ov savtqi nagaetjjaaa sia &vdata-

Giv. -/.al ItLVCc Si ahiav ilxtv ,
lvk ^sqaacvatj ta fieXr] tije oaqy.ba y.al ano-

yataattiBri sla tbv ttootiqov

0 yapazTTjpa [, ti tb am^sa^ai to. vtt avtov 9'Bga^evS'svta-, si yag ttgoa-

y.aigoe fj -zag av-

Tou (jj'neXia, o[vSiv fisya zags'e^s toic vz avtov 9sgazEv&stai. 1) z&a Xi-

yovai ji,ri

Eivai 2E/.T[7.[iii' 'Scofja tya zag’ avtov ti]v cdgya
,

ijtia itv^s zag’ avtov &sga-

zslaa-, i]

ftsv yip J(uij b\ia d'sgazsiaa, ij Si aq>9'agaia Sia trjG ^oorja yivstai, b clga rijv

Q-sgazsiav zaga-

ooliG aitoG 7.a[i tr^v foojji/, yal o tijv ^cotjv, avtba y.al ttjv atp&agci'av zsgit(9r]Ci

ta zXdafia-

10 Gi abt'/j. zir.d-lcoaav yag ijfiiv ot t&vavtia Xsyovtsa, tovttotiv cl tjj aatt}gla

ait&v avzL-

XsyovTsG- rj tgg [ap;yi£()f<B<) d'vydtrig cczo&avovea yal 6 tf/a 6 zaga

tr}v zv-

)jyt vEzpoG ^[xqsfpdfisfoc yul b iv toy fivrjfiati tsrdgtrjv s'xcov ijiiigav Adtagoa

iv zoloiB &viBtr\-

aav Giujiaitv; £[v tots uvtoto aga
,

iv oto yal cczi&avov. si yag [li] sv toiB

aitoiB, ovy

apa izeivoi <')i> liy.^oQ-avovrsG &viatrjBav. &XXa yag iygdtriai <prjBtv b ys tijB

XSigba tov vsygov

15 7.al el-Ev a'j[roj- vsavlBys, cot Xiyo>, iysg^ryci. xci avsyd&iBsv b vsygoB, yal sizsv

(tjOtiT) d[o'9’^i'Kt (paysiv yal sSaysv avtbv tfj firitgl avtov

der Kest fehlt

1 MIt dieser Zeile beginnt die Columne. 11 H P. 14 ot om P. Luc.

7, 14 f. Vgl. Marc. 5, 41. 4.3.

Soweit der Text des Irenaeus : einige kleine Fetzen haben

.sich bisher noch nicht identifizieren lassen.

Die Columnen 1—8 waren, wie bereits gesagt, auf der „ Vorder-

seite“ d. h. der an wagerechter Lagerung der Fasern kenntlichen

Seite geschrieben: die Stellnng der Columnen 9 und 10 jedocb

zeigt, dafi der auf der Riickseite befindliche nichtchristliche Text,

von dem zwei Columnen in Resten erhalten sind, bereits seinen

Platz innegehabt haben muB, als der Irenaeustext ge.schrieben
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Col. X.

malitia inveniens labefactatiim suiim plasma omni modo ciiravit: hoc quidem 1

et secundum unumqiiodque membnim, sicut et in sno plasmate est, hoc autem

et in semel totum sannm et integrum

redintegravit hominem, perfectum eum sibi praeparans ad resurrectio-

nem. et quam enim causam habebat carnis membra curare et restituere in

pristiniim

characterem, si non habebant salvari
,

quae ab illo curata fuerant ? si enim 5

temporalis erat ab eo

utilitas, nihil grande praestitit his qui ab eo ciirati sunt, aiit quomodo dicunt, non

esse capaeem carnem ritae, quae est ab eo, quae percepit ciirationem ab eo?

vita enim per ciirationem
,

incorruptela autem per vitam efficitur. qui igitiir

ciirationem con-

fert, hie et litam; et qui vitam, hie et ineorruptelam circumdat phis-

mati suo. * Dicant enim nobis hi qui contraria dicunt, id est, qui contradi- 10

cunt suae saluti:

summi sacerdotis mortua filia, et viduae filius qui circa per-

tain mortuus efferebatur, et Lazarus qui in raoniimento qiiartam habebat diem,

in qiiibus resiirrexe-

rint corporibiis? in iisdem ipsis scilicet, in quibiis et mortui fuerant. si enim

non in iisdem ipsis,

videlicet nec iidem ipsi qui mortui erant, resurrexeriint. sed enim apprehendit,

ait, dominiis raanum mortui,

et dixit ei: iiivenis, tibi dico, surge; et sedit mortuus, et iiissit l.'i

ei dari manducare, et dedit cum matii suae

wurde. Der Papyrus ist also gegen die sonst iibliche Regel')

beschrieben.

V orderseite

:

Ruckseitc

:

1 2 3 4 5 6
; [7] : 8

1 er-

9 III II

loren . I

I

1

1) Vgl. Wilcken, Grundzuge I, S. XXX.

XIII 1

p. 355.
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Als der Schreiber mit Col. 8 am Rande der Rolle angekommen
war, wendete er am and fand die Riickseiteii von 8/7, 6/5 and 4/3

beschrieben, so da6 er erst bei 2/1 einsetzen konnte. Anch die

Schriftziige verweisen den Text noch in das III. Jahrbundert: sie

kommen der Urkunde von 216 p. C. bei Scbnbart Papyri Grraecae

Berolinenses Taf. 34, 1 nabe.

Der Inbalt ist mythologisch
,

moglicherweise synkretistisch-

gnostisch. Da icb jedoch nichts recbtes mit dem Text anzufangen

weiB, so nmscbreibe icb die relativ am besten erbaltene Col. II so

gat icb kann and verweise Sachkandigere aaf die beigegebene

Pbotograpbie. Die vollig verstiimmelten Reste von Col. Ill za

geben, ehe 11 wirklicb entzilfert ist, scheint mir zwecklos.

1

]
(I)_3 tpas'iv E'JfioOjav . az[

] [

] . loy xat . , . £Ta ypcil ] • f?' [

] . . zaj n . . at 9pot> .[.... ]'jT03a . e .t[

5 ] S“t5f;a3 ] v.at ot.bx'ji dz[o]9av£T[-ai

]
. 3 tia3tv £zt3i;[ . . ]a oby\ aat dz£&[av£

] 3£-:ov£i|j.£fj(UT:3!;[ . . . z vM T£X[sOas xa'i -[

] 5t;a3 O'jy t v.a't
[ . . jo' d-£8[av]£

[

] /.aTaO£t'a3 wo (p[a3tv

10 a]'jT03 i~i%'i')[z

>t -oXXrjv [

]v£V Z0'j[

0£i];avr£3 -zn
[

z]po3xuvr,3[

15 Tj ['A]'.pp30£iTT)
[

0'jvaa33 i3[Ti

pto'j yi'yavT£3 a[ . . . ]vat

All Wp33 01 o[£ d]5£X[cpot
] E

dvJSpto-O’J [....] zpoa Tr,v [ ]£"ZiT£3

30 ] Ota •roOT[o . . .] axptupr) [ ]ezovt[e]3

]
yo,u£vrj3

[ . . . . ]vo3 dXXT)
[

. . ]E3ip[ ]vo3

luv ZCtVTtOV -o[ . . . ]vETE aXX
[

. . ]
/.Et[ ....]. OlTat

All Al'i |j,a3’j [...].[ ]ouz[ . . ]txoo 0iTtv[£3

xd 8r|pt'a TOO [ ] otd Tfj3 5’Jvdjji[Eiu3] auxiuv a[

25 zaxyp ETT,p [. . .] dpo3 xtov z£o[p]<ov x[al rinjEaxt-jEV

xov piyav y[t'y]a'n:a xov ^ov[£a] xo5 z[axp] 6[3] a'!)xo[j

IzdxtXEv xd [jiJexEiopa xiov d[y]ptov (03 £v a9[
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Nachtrage zu den Papsturkunden Italiens.

VI.

Von.

P, Kehr.

Vorgelegt am 7. Oktober 1912.

Der VI. Band der Italia pontificia, dessen erster Teil dem-

nachst erscheinen wird, soU die alte Provinz des Mailander Metro

-

politen, Ligurien, umfassen. Ich habe mich, des gewaltigen

Umfanges des Materials willen, zu einer Teilung entschliefien

miissen tind zunachst die Papsturkunden der Lombardei publi-

ziert, also auBer denen des Erzbistums Mailand selbst die der

Diozesen Pavia, Lodi, Cremona, Brescia, Bergamo und Como. Der
zweite Teil soil Piemont und das eigentlicbe Ligurien mit der

Erzdiozese Genua enthalten; er wird Ende 1913 erscheinen.

Der jetzt zur Ausgabe gelangende Band beruht in der Haupt-
sache anf den Berichten, die ich in unsern Nachrichten von 1902

tiber Luigi Schiaparellis und meine Archivforschungen in Mailand

und der Lombardei veroffentlicht habe. Aber doch nur zum Teil.

Seitdem sind zwolf Jahre vergangen, und mit dem Eortschreiten

unsrer Eorschungen ist auch unsre Archivpraxis praziser und er-

folgreicher geworden. Gliickliche Umstande sind dazu gekommen,
so dafi ich heute wesentliche und reichliche Erganzungen zu den

friiheren Berichten vorlegen kann.

Immer wieder mochte ich betonen, daB das nachste Ziel unsrer

Arbeiten die moglichste Vollstandigkeit in der Samm-
lung des Materiales ist. Alles andre, Kritik der Dokumente,

Rezension der Texte, historische Verwertung, ergibt sich dann von

selbst. Ich verkenne dabei nicht, daB ich mit diesem Prinzip die

Aussicht gefahrde, selbst das geplante Untemehmen zu vollenden,

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 4. 24
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und sicherlich bringe ich mich personlich nm die Moglichkeit, den

Gewinn zu verwerten; allein far den Augenblick erscheint es mir

als die vornehmere Pfiicht, das bekannte Material auf das Ge-

naneste zu registrieren and das Meuerworbene zu buchen, damit,

frei von alien Zufalligkeiten des personlichen Lebens, eine sichere

Basis fur etwa weiterhin notwendige Arckivforschungen vorkanden

sei. Vergessen wir nicht, da6 allein Deutschland im Besitz eines

gesicherten and im wesentlichen geordneten Archivbestandes ist,

wahrend in den romanischen Landern noch hente die archivalischen

Massen, wenn ich so sagen darf, im Flusse sind. Besonders in der

Lombardei haben die politischen Umwalzungen im 18. und 19. Jahr-

hundert eine Zerstreuung und Zerstorung der Archive im Gefolge

gehabt, von der wir nns nnr schwer eine Vorstellung machen

konnen. Damals sind ganze Archive verloren gegangen oder ver-

schoUen. Bei der Authebung der Kloster sollten zwar die Archive

eingezogen werden, aber man muB sie lange ohne Anfsicht gelassen

haben. Wie hatte sonst eine Sammlung wie die von Carlo Morbio

zu Stande kommen konnen, der aus der ganzen Lombardei, vor-

ziiglich aber aus Cremona, Mailand und Como, ungezahlte Pergamene

von hohem Alter erwerben koimte. Bei der Versteigerung der

Klostergiiter kamen auch die Besitztitel an die nenen flerren und

sind von eiuer Hand in die andere iibergegangen. Ich habe AnlaB

zn vermuten, daB noch viel Material im Privatbesitz verborgen

ist. Kommt freilich auch dieses mehr und mehr zu Tage, indem

es aus dem NachlaB der Besitzer oder aus dem Besitz der Sammler,

manchmal zwar zum Antiquar und ins Ausland, in der Hegel aber

in die Archive und Bibliotheken des Staats oder der Kommunen
wandert, wie in Pavia, Bergamo und Brescia, so bleibt doch immer

uns noch viel unznganglich. Zwar nicht unzuganglich, aber doch

beinahe unubersichtlich sind zum Teil auch die gewaltigen Be-

stande, die in den Staatsarchiven Oberitaliens angehauft sind: ge-

rade ihre Massenhaftigkeit erschwert Ordnung und Ubersicht.

Und daneben die stattliche Zahl von geistlichen Archiven, von

Archiven der Stadte und einzelner Institute mit teilweise in das

hohe Mittelalter hinaufreichenden Fonds.

Diese fiir Italien typischen Verhaltnisse erklaren es, dafi mir,

wo immer ich zu einem neuen Eroberungszug ausgezogen bin,

selbst in den bekanntesten und am meisten erforschten Archiven,

immer wieder neue Funde gegliickt sind.

So auch dieses Mai in der Lombardei.
Hier ist von Anfang an das groBe Staatsarchiv in Mai-

land der Gegenstand meiner Hauptsorge gewesen. In den Nach-
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richten von 1902 habe ich iiber (lessen Bestande nnd ihre Ordnnng
ansfukrlicb gehandelt nnd den Punkt angegeben, bis zu dem vor-

zndringen nns damals gestattet war. Ber Leser wolle sich er-

innem, dafi die zahlreichen Fonds, die in dem ekemaligen Palazzo

del Senate vereinigt liegen, im Anfang des vorigen Jalirhunderts

durcb die damals den Ton angebenden archivalischen Systematiker

Daverio nnd Osio in Selekte anfgelost worden sind, aus denen

man ein grofiartiges Museo diplomatico zu bilden gedachte, da6 man
aber aus Mangel an Zeit und Kraften auf halbem Wege stehen

geblieben ist, so dafi einige Fonds ganz, andere zum Teil, wieder

andere gar nicht der neuen Ordnnng unterworfen worden sind.

Um das an einem Beispiel zu erlautern, so wurde der stattliche

Fonds von San Pietro in Ciel d’oro zu Pavia, von dem iibrigens ein

nicht unerheblicher Teil in Pavia zuriickgeblieben ist, seiner

Kaiserurkunden und auch der Mehrzahl seiner Papsturkunden und

anderer dem sichtenden Arcbivar wichtig erscheinender Doknmente
beraubt, die nun in die verschiedenen neu formierten Selekte der

Biphmi socrani, der Bolle e brevi, der Atti ardvescoviVt

,

der Atti

payenses, der Autoyrafi u. s. w., wie Soldaten in eine neue Uniform

gesteckt wurden, wahrend der Rest in das an nnzuganglichem Orte

aufgespeicherte Magazin des Fomlo di reliyione zuriickwanderte.

Man begreift unter solchen Verhaltnissen die liebenswiirdige

Nervositat des friiheren Direktors Malaguzzi- Valeri, der den

Benutzem gerne helfen wollte, aber es dock nicht konnte und auch

uns auf bessere Zeiten vertrbstete, wenn einmal mit vermehrtem

Personal eine Ordnnng dieses Fondo di religione moglich sein wiirde.

Die besseren Zeiten sind uberraschend schnell gekommen. Die

itaKenische Regierung betraute nach dem Tode Malaguzzis einen

ihrer tatkraftigsten und einsichtigsten Archivdirektoren Luigi Fumi
mit der Leitung des Mailander Staatsarchivs. Fumi, uns schon

vom romischen Staatsarchiv her bekannt und befreundet, hat im

Staatsarchiv in Lucca, dessen Leitung er zunachst iibernahm, die

Traditionen von Francesco Bonaini und Salvatore Bongi wieder

aufgenommen und mit der Publikation von Archivinventaren be-

gonnen, iiber deren Nutzen alle einig sind. Er ist in Mailand so-

gleich ans Werk gegangen, an dessen Durchfiihrnng seine Vorganger

verzweifelt hatten. Er hat den groBen Fondo di religione der

Benutznng zugiinglich gemacht und ist energisch an eine Reuord-

nnng der einzelnen Bestande gegangen. Zwei Wege lagen vor

ihm. Er konnte entweder das imvollendete Werk seiner systema-

tisierenden Vorganger fortfuhren und zu Ende bringen — ein

Unterfangen, das allerdings nur bis zu einem bestimmten Punkte

21 *
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hatte ausgefuhrt warden konnen, denn es endet bei der Einzel-

urknnde und mti6 vor den Akten nnd Skriptoren Halt macben.

Oder aber er loste jene knnstlicben Formationen seiner Vorganger

auf nnd stellte die alien Fonds wieder her so wie sie einst bei

der Anfhebung an das Demanio und von diesem in das Staats-

archiv gekommen waren. Fnmi entscbloB sick fiir den letzten

Weg. Tins ist das sogenannte Provenienzprinzip, das anch in den

preufiischen Staatsarchiven zur Herrschaft gelangt ist, hente ein

selbstverstandliches Postnlat, aber die Schwierigkeiten es richtig

durchznfiihren sind doch nicht zu nnterschatzen. Denn nur da,

wo die Inkorporationsakten oder sonst ausreichende Hiilfsmittel

nnd Indizien, wie alte Inventare oder Dorsualvermerke, vorhanden

sind, konnen die zerstreuten Bestandteile eines zerrissenen Archiv-

fonds mit Sicherbeit wieder znsammengebracbt werden; nnd diese

Arbeit ist mubevoll, nmstandlicb nnd oft der Grefabr des Irr-

tums ansgesetzt. Bei den Mailander Bestanden stebt es damm be-

sonders scblimm, weU schon vor der Anfbebnng gewisse Unionen

einzelner Archivfonds, wie derjenigen von Sant’ Ambrogio nnd

Cbiaravalle, stattgefnnden baben, nnd weil bei der Bildnng des

Museo diplomatico die einzelnen Fonds scbon dnrcbeinander ge-

kommen waren, wie ans den sebr oft ganz unricbtigen Provenienz-

angaben hervorgeht, die im Anfang des vorigen Jahrhnnderts bei

der Anlage des Repertoriiuns des Diplomatico gemacht worden

sind‘). Was aber geschieht mit den Stiicken, deren Zngehorigkeit

znm nrspriinglichen Fonds nicbt mebr festgestellt werden kann?

Die Gefabr, dab sie an eine falsche Stelle geraten, ist nicht gering.

Das Bessere ist anch bier mancbmal des Guten Feind.

Fiir seine Bestrebnngen fand Fnmi eifrige Mitarbeiter in den

jungern Beamten des Archivs, von denen sicb besonders die Be-

amten der Sezione storico-diplomatica Giovanni Vittani, Cesare

Manaresi nnd Achille Ginssani nm die Henordnnng des Fondo

1) Bei den fiiiheren OrdnungsversucLen hat sich manches Stuck vOllig ver-

irrt. So war es z. B. trotz alien Suchens nicht moglich, das Original von I n n o-

cenz’ II Privileg fiir den Abt Manfred des Klosters Sesto von 1136 Febr. 13,

das ich IP III 460 n. 17 als deperditum registriert habe, aufzufinden, obwobl es

im Eepertorium stebt, Es handelt sich urn das Kloster Sesto bei Imcca, das

schon friih der Abtei San Benedetto di Polirone bei Mantua nnterstellt wurde.

In diesem Fonds befand sich noch am Anfange des vorigen Jahrhunderts jene

Bulle Innocenz’ II. Jetzt ist sie nicht mehr dort, vielleicht weU irgend ein ord-

nender Archivbeamter dutch den Namen Sesto verfiihrt — es gab auch in der

Diozese Mailand zwei Kloster dieses Namens, das Benediktiner-Nonnenkloster

S. Nicolai iuxta castrum Sexti (Sesto San Giovanni) und das Benediktinerkloster

S. Donati de Scozula (Sesto-Calende) — sie bei Seite gelegt hat.
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di religione verdient gemacht haben. Sie baben auch unsere, ihre

Geduld oft auf eine liarte Probe stellenden Forschnngen anf das

Gefalligste unterstiitzt. Durch sie sind zunachst die wicbtigen

Ponds des Domkapitels von Mailand, der Kloster Sant’ Ambrogio,

Chiaravalle and San Pietro in Ciel d’oro wiederhergestellt worden.

Wie dabei verfahren ist, dariiber geben die drei bisher erschienenen

Berichte Pnmis im Archivio storico Lombardo Ser. IV t. XI 198 sq.

and im Annuario del B. archivio di stato in Milano negli anni

1909 e 1910 (Milano 1911) und nell’ anno 1911 (Milano 1912) ge-

nauere Anskunft.

Unter so gunstigen Verhaltnissen haben wir die im Jahre 1900

abgebrochenen Arbeiten im Staatsarchiv in Mailand wieder aufge-

nommen. Es traf sich, dad seitens des PreuBischen Historischen

Institnts in Bom eine Durchforschnng der Mailander Archivbestande

nach Diplomen nnd Beichssachen vornebmlich der Stanfenzeit in

Anssicht genommen war, mit der Herr Dr. Hermann KalbfuB
beanftragt wnrde. DaB ein kombinierter Angriff leichter und

sicherer zum Ziele fuhren muBte, ist ohne weiteres einlenchtend,

und so sind die Archivbestande des Pondo di religione systematisch

durchgenommen worden fiir Diplome und Beichssachen sowohl wie

fiir Papstnrknnden. Die Arbeit lag im Wesentlichen auf den

Schultern von Dr. KalbfuB, der mit nnermiidlichem PleiBe sich der

schwierigen Arbeit unterzog; ich fiihrte ihn ein, ging ab und zu,

helfend, beratend, revidierend.

Mit dem Erfolge konnen wir, denke ich, zufrieden sein. Ich

darf hier darauf hinweisen, daB so der allerdings nur diirftige

Ponds von Brugora mit einer Beihe unbekannter Privilegien an

den Tag kam, daB ferner mehrere neue Privilegien und Beskripte

aus den Ponds von Crescenzago, San Pietro in Ciel d’oro, San

Pietro di Cremona, S. Maria Theodota aufgefunden warden. Ich

hoffe, daB nns Wesentliches nicht entgangen ist').

Neben dem Staatsarchiv besnchten wir auch dieses Mai die

Biblioteca Ambrosian a. DaB diese Bibliothek eine besondere

TJrkundensammlung besitzt, ist bekannt. Der schone Selekt von

Kaiserurkunden, unter denen die Diplome fiir das Paveser Nonnen-

stift S. Maria Theodota oder Pusterla iiberwiegen, ist schon hanfig

I) Ich gebe die neuen Funde im Anhang. Die Mailander Urkunden aber,

die aus Pavia, Cremona, Brescia und Bergamo stammen, bebe ich fur den niiclisten

Bericht auf, wo die in diesen Archiven neugefundenen Urkunden publiziert w^erden

sollen.
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von den Sendboten der Monumenta Grermaniae benntzt worden.

Aber uber den Umfang nnd die Provenienz dieser TJrkundenbestande

war bisher Genanes nicht bekannt. Als wir im Winter 1899 auf

1900 in der Ambrosiana arbeiteten, erhielten wir aus dem dort

befindlichen Ponds des Klosters Acquafredda nur eine einzige TJr-

kunde Alexanders III. in Kopie von 1179 ansgebandigt
,
mit der

ausdriicklicben Versichernng, andere Papsturknnden vor Innocenz III.

seien nicht vorhanden (vgl. Nachr. 1902 S. 75) *).

Der jetzige Prafekt Monsignor Achille Ratti^), dem wir anch

sonst fiir manche Hiilfe und wertvolle Ratschlage zu groBem Danke
verpflichtet sind, lie6 mir den noch in der Arbeit befindlichen vor-

lanfigen Katalog der Pergamene vorlegen. Nach meiner Anffassung

ist das von Ratti beliebte Verfahren jedem andern vorzuziehen:

er hat Ilrkunde fiir Urknnde zmiachst in Regestenform anfnehmen

lassen und wird erst dann die Restitution der Urkunden nach

Provenienzen oder nach chronologischen Prinzipien durchzufuhren

versuchen. Aber ich war dabei nicht wenig erstaunt, festzustellen.

dafi gegen 7000 Pergamene in der Ambrosiana deponiert sind, die

aus den verschiedensten Ponds stammen.

Der fiir uns ergiebigste Ponds ist der des Cistercienserklosters

S. Maria di Acquafredda in der Diozese Como mit einer statt-

lichen Zahl von Originalen. Die Urkunden selbst kannten wir

bereits aus der Abschriftensammlung des unermiidlichen Ermete

Bonomi, die in der Brera verwabrt werden; aus ihr hatte ich be-

reits 6 Urkunden Alexanders III. und Urbans III. in den Nach-

richten von 1902 gedruckt, deren Originale jetzt in der Ambrosiana

an den Tag kamen. AuBerdem befindet sich unter den Pergament-

urkunden der Ambrosiana das Original des Privilegs Urbans III.

fiir das Nonnenkloster S. Anastasia in Asti J-L. 15625, ein Exem-
plar des bekannten Reskripts Lucias’ III. fiir die Cistercienser

J-L. 15118 im Transsunt der Bulle Clemens’ V., und endlieh das

schone und auch historisch wichtige Originalprivileg Lucias’ III.

fiir das Bistum Beirut in Syrien. Da der Urkunden fiir die Bis-

tiimer und Kirchen des heiligen Landes nicht viele sind, wird

dieser Beitrag um so willkommener sein.

Eine weitere Bereicherung der Italia pontificia ergab die Durch-

sicht des sog. Registrum Johannis Galeatii Vicecomitis

1) Es versteht sich, daB diese Angabe uns bona tide gemacht wurde. Die

Urkunden waren ungeordnet und obne Inventar.

2) Mons. Ratti verlaBt gerade jetzt die Ambrosiana, der er ein tretflicher

Prafekt war, um die Leitung der Bibliotheca Yaticana als Nachfolger von Franz
Ehrle zu ubernehmen.
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von 1456, cod. mb. ES VI 13. Dieses ist ein Inventar jenes wich-

tigen
,

aber leider versehollenen Codex veins privilegiorom mo-

nasteriornm etc. Lombardiae, in dem die Herzoge von Mailand

eine groBe Anzahl von Diplomen and Privilegien fiir lombardische

Kirchen, Kloster nnd Dynasten haben transsnmieren lessen. Der
einst in Pavia im Kastell der Sforza befindliche Codex wurde von

den Eranzosen nach Paris verscbleppt and dort in der Chambre

des comptes verwahrt, wo ihn Baluze and Andre benntzten. Ans'

den Abschriften des Balnze, die in der Pariser Nationalbibliothek

sicb befinden, haben Ottenthal, Scheffer-Boichorst, Poupardin schon

manches wichtige Diplom publiziert. Das Inventar aber in der

Ambrosiana ist deshalb von Wichtigkeit, weil es viel vollstandiger

ist als die Sammlung des Baluze, der nur einen Teil der in jenem

Codex transsumierten Dokumente kopiert hat. Ich kann mich hier

mit diesen oberflachlichen Bemerknngen begnugen, da Herr Dr.

KalbfuB demnachst ansfiihrlicher iiber das Registrnm von 1456

berichten nnd eine Ubersicht iiber seinen Inhalt geben wird.

Da der Zntritt dank der Liebenswiirdigkeit der Beamten ohne

Schwierigkeit zn erlangen war, statteten wir anch dem Archivio
arcivescovile einen Besuch ab. Die dort erhaltenen nicht zahl-

reichen Pergamene hat einst der verdiente Biograph des h. Carlo

Borromeo, Aristide Sala, geordnet and z. T. publiziert. Ware das

alte Archiv der Erzbischofe von Mailand noch erhalten! Welchen

unermeBlichen Gewinn wiirde davon die Geschichtsforschnng haben

!

Aber es sind nur diirftige Reste da. Dennoch bot es uns eine

stattliche Zahl neuer Urkunden. Ich hatte bereits aus verstreuten

literarischen Notizen festgestellt, daB in den dort verwahrten Atti

di visita ein reiches Material fiir die Geschichte der Kirchen der

Erzdiozese Mailand aufgespeichert ist, meist allerdings aus den

letzten Jahrhunderten des Mittelalters und aus der neueren Zeit,

aber doch auch an einzelnen Stellen in das hohe Mittelalter hinauf-

reichend. Der Durchsicht auch dieser Materien hat Dr. KalbfuB
sich unterzogen: der Hauptgewinn sind die bisher ganz unbekannt

gebliebenen Papsturkunden fur die Pieve von Nerviano nnd fiir

die Collegiata von Pontirolo.

Der Besuch des Archivio capitolare della Metropoli-
tana und des Archivio capitolare di S. Ambrogio brachte

ebenso wie die Durchsicht der Bestande des Archivio della

Congregazione di Carita keine iiber Schiaparellis Resultate

hinausgehende Ausbeute
;
wohl aber lohnte der Besuch des Archivio
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della Fabbrica del duomo, fiber das wir darch das Bach von
Prof. E. Verga L’archivio della Fabbrica del duomo di Milano

(Milano 1908) jetzt naher unterrichtet sind. Es fand sich dort

ein nnbebanntes Privileg Eugens III. von 1145 ffir die Sommer-
kathedrale von S. Tecla, das ich im Anhang abdrncke (Nr. 9).

Anch im Archivio dell’ Ospedale Maggiore, fiber das

die Schrift des Archivars Pio Pecchiai L’arcbivio degli istituti

Ospitalieri di Milano (Milano 1909) genanere Anskunlt gibt, glfickte

Dr. KalbfuB die Anffindung eines wichtigen Dekrets Celestins III.

von 1190 (s. Anhang Nr. 31).

Im AnschluB an diese Mailander Arbeiten hat Dr. KalbfnB

anch dem schonen Archiv des Dorns in Monza einen Besuch ab-

gestattet, dessen Hanptzweck die Snche nach mehreren jfingeren

Abschriften von Urkunden war, die der Geschichtsschreiber von
Monza, Antonio Francesco Frisi, noch gekannt hat. Dr. KalbfuB
fand sie wieder auf and noch einige dazu. Sie beziehen sich anf

das Monzeser Kloster S. Maria de Ingino (s. Anhang Nr. 4. 6. 7).

Ffir den Historiker and den Kirchenhistoriker bietet der neue
Band nicht nur neues Material die Ffille

,
sondem anch reichen

Stoff zn historischen Betrachtnngen. Als ich die Regesten ordnete

nnd den Band redigierte, drangten sich mir einige Beobachtungen

anf, auf die ich hier knrz eingehen mochte, in dem Wunsche, daB

sie gelegentlich von bemfener Seite ausffihrlicher behandelt werden
mochten.

Die Geschichte der Beziehnngen des Erzbistums Mai-
land zn Rom wird in einigen Pnnkten nicht nnwesentlich anf-

geklart. Man hat die Kampfe, die die Nachfolger des h. Ambrosias
mit den Papsten im 11. Jahrhnndert gekampft haben nnd in dem
diese mit Hfilfe der Pataria Sieger blieben, oft genng dargestellt.

Aber zum vollen Siege gelangte Rom doch erst nnter Innocenz II.,

als der nene Erzbischof Robald von Innocenz II. in Pisa das
Pallium nahm nnd, wie Landulfus de s. Paulo sagt, damit die

Freiheit der Kirche von Mailand verriet. Denn bis dahin war es

ein anerkanntes nnd hartnackig festgebaltenes Vorrecht der Kirche
des h. Ambrosias gewesen, daB dem nenen Erzbischof das Pallium
von einem papstlichen Legaten nach Mailand gebracht werden
muBte, wo es vom Volk mit dem freudigen Zumf „Ecco la stola“

(hecum la stola) begruBt wnrde. Von jetzt ab muBte der Mai-
lander wie jeder andere Metropolit sich an die Kurie verffigen

nnd dort nm das Abzeichen der Metropolitangewalt nachsuchen.
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In jenen Zeiten aber waren solche AuBerlichkeiten mehr als bloBer

Schein : in der Tat ist es seitdem mit der Autonomie des Mailander

Metropoliten ein for alle Mai zu Ende; von nun an haufen sich

die Eingriffe Roms in die inneren Angelegenheiten der Mailander

Kirche, bis schlieBlich Alexander III. sogar die zwiscben dem Erz-

bischof und dem Klerus von Mailand fiber die Wahl des Primi-

cerius der Dekumanen schwebende Streitfrage vor sein Forum zog.

Uberhaupt sind die Nachfolger des Robald, Obert, Galdin, Algisius,

Hubert, Milo, Obert, Philipp, ohne Ausnahme romtreu, und keiner

ein so eifriger Verfechter der Vorrechte des h. Petrus gewesen

als Galdin, den Alexander III. zum Eardinal und apostolischen

Legaten und damit geradezu zum Vertreter der papstlichen An-
sprfiche in seinem eigenen Sprengel ernannte. W elche aajBerordent-

liche Tatigkeit dieser Mann in dem grofien Streit zwischen Fried-

rich I. und Alexander III. entfaltet hat, das finde ich in unsem
Darstellungen dieser Zeit keineswegs genfigend hervorgehoben : hat

doch dieser wirksamste Vorkampfer des katholischen Papstes ge-

rade gegen die schismatischen Bischofe und deren Anhanger in

den Stadten der Lombardei einen erbitterten Kampf gefiihrt und

schlieBlich grtindlich mit ihnen aufgeraumt. Er ware wohl eines

monographischen Versuches wert.

Die Papste verdanken ihren Triumph in erster Linie der ver-

anderten Gesinnung des lombardischen Volkes. In den innern

Kampfen am Ausgange des 11. and zu Beginn des 12. Jahrhunderts

hat die religiose Empfindung und das kirchliche Leben der Lom-
barden offenbar einen gewaltigen Aufschwang genommen und einen

neuen Inhalt erhalten. Man wird dabei zunachst an den Sieg der

Pataria und der popularen Parteien in den Stadten der Lombardei

denken. Allein die neuen Ideen haben ebenso wohl auch die

hoheren Stande ergriffen. Das zeigt sich am deutlichsten in der

auffallend groBen Zahl der kirchlichen Neugrfindungen und
ihrer Widmung an Sankt Peter, die in diese Periode fallen.

In den frfiheren Zeiten sind es vorwiegend die groBen koniglichen

Abteien, die den papstlichen Schutz erlangen, wie San Pietro in

Ciel d’oro, San Salvatore, S. Maria Theodota, Senatoris, S. Maria

fuori in Pavia, Breme, S. Giulia in Brescia, Leno. Was damals

Ausnahme war, wird jetzt beinahe Regel. Und es ist dabei nicht

ohne Interesse die lokalen Verschiedenheiten dieser Entwicklung

zu beobachten. Wenn ich nicht irre, ist Cremona die erste Stadt,

in der die Widmungen an Sankt Peter ihren Anfang nehmen. Im
Jahre 1064 fibertragt Arding das von ihm gestiftete Benediktiner-

kloster San Pietro an Alexander II., und ungefahr gleichzeitig
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widmet demselben Papst Atto das von ihm gegriindete Benedik-

tinerinnenkloster San Salvatore. In dieselbe Zeit fallt wohl anch

die Tradition des Benediktinerklosters des b. Thomas. Giregor VII.

empfangt 1077 die Widmang der neuen Kollegiatkirche S. Agata

in Cremona tind 1079 die Widmung des von dem Grafen Bernhard

gegrvindeten Benediktiner-Nonnenklosters San Giovanni della Pipia

bei Cremona. Wahrscheinlich unter Paschal II. kommen die Val-

lombrosanerabteien San Sigismondo nnd San Vigilio hinzu. Im
Mailandischen dagegen setzen die Widmnngen an Sankt Peter

bezeichnender Weise erst nnter Urban II. ein, wie wir von drei

Klostern nachweisen konnen, namlich von der von dem Pataria-

fuhrer Liprand gegrundeten Kirche S. Trinitatis in Ponte Gninizeli

nnd von den beiden Benediktiner-Nonnenklostem in Sesto San
Giovanni bei Monza nnd S. Maria de Ingino in Monza. Die meisten

Stiftnngen scheinen hier aber erst in die Zeit Paschals II. zu fallen.

Im Jahre 1102 wird in der Nahe von Monza das Nonnenkloster

San Pietro di Brugora gegriindet nnd Sankt Peter iibertragen,

nnd wohl in dieselbe Zeit gehort die Widmung der Klbster S. Maria

di Lambrngo, Pertafugazza, Sulbiate, Busnago, Basiano, von denen

wir nur dnrch Albinns nnd Cencius wissen; ibre Archive selbst

sind leider verloren oder verschollen.

Zn den alteren Widmnngen gehoren noch die Kirche S. Croce

di Mortara in der Diozese Pavia, nachmals das Hanpt einer be-

riihmten Kongregation von regnlierten Chorherren (1080), nnd das

Benediktiner-, spater Cistercienserkloster S. Pietro di Cerreto in der

Diozese Lodi (1084). Aber es iiberwiegen anch hier die Griindnngen

unter Urban II. nnd Paschal II. Anber den bereits genannten nnd den
zahlreichen Griindnngen and Widmnngen der groben Grafin Mathilde,

derenBeispiel gewib znrNachfolge reizte, mogen noch erwahnt werden
das von dem Ritter Hubert gestiftete Benediktinerkloster Monte-
bello im Pavesischen (aber znr Diozese Piacenza gehorig), ferner

die von Cremonesen gegriindete Chorherrenkirche S. Maria nnd S.

Sigismondo di Rivolta d’Adda nnd das Kloster S. Trinitis de Virgis
in der Diozese Bergamo, die Urban II. tradiert warden; dann die

Nonnenkld.ster S. Ambrogio di Rivolta d’Adda (1106) nnd die beiden
von den Grafen von Bergamo gegrundeten Benediktinerinnenstifter

San Fabiano di Farinate nnd San Damiano diDovera (1114), deren
Widmung Paschal II. empfing; nnd in dieselbe Zeit fallt wohl
anch die Widmang von Bonate nnd der andem von Albinns nnd
Cencius genannten Kloster nnd Kirchen in der Diozese Bergamo
and von San Pietro Minore nnd St. Maria di Montichiaro in der
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Diozese Brescia. Von den vielen andem wissen wir freUich nnr

aus den Verzeichnissen des Albinus nnd des Cencins *).

Es sind mehrere Momente znsammengekommen, die dieses An-

schwellen der kirchlichen Devotion in der Lombardei bewirkt haben.

Von der groBten Wirknng sind offenbar die Besuche derPapste
im Lande gewesen. Urban II. ist znm Konzil von Piacenza 1095

wie ein Trinmphator in der Lombardei eingezogen nnd hat den

Glanbigen in Sankt Peter wenn nicht einen neuen, so dock mit

neuer Inbrnnst ergriffenen Gegenstand der Verehrnng gebracht.

Man kennt seine beriihmte Predigt in der Sommerkathedrale der

h. Theda in Mailand, wo er seinen Horern verkiindete, da6 der

letzte Kleriker vor Gott mehr sei als jeder Konig. Jene Friih-

jahrsmonate des Jahres 1095 sind ohne Zweifel von der groBten

Bedeutnng fiir die Geschichte der papstlichen Antoritat in Ober-

italien gewesen. Urbans II. Nachfolger aber sind seinen FuBtapfen

gefolgt: Paschal II. weilte im Herbste 1106 nach dem Konzil von

Gnastalla in der Lombardei
;
Calixt 11. darchzog sie im April 1120

auf der Eeise von Burgund nach Rom; Innocenz II. hat die Zeit

vom April bis August 1132 in Pavia, Piacenza, Cremona nnd

Brescia zugebracht, und auch Engen III. hat wahrend der Sommer-

monate 1148 in denselben Stadten geweilt. Das gab dann AnlaB

zu jenen Widmungen an Sankt Peter, zu Kirchen- und Altarweihen,

zu Indulgenzen und zu den zahlreichen Eingriffen in das innere

Leben der vom Papste besuchten Sprengel, von denen unsre Re-

gesten voll sind
,
kurz

,
man kbnnte fast sagen

,
zur moralischen

Eroberung der Lombardei.

Daneben aber treten andere Faktoren in Wirksamkeit, an

denen man bisher beinah achtlos vorbeigegangen ist, obwohl sie

ganz offenbar von nicht geringerer Bedeutnng gewesen sind; ich

meine die Tatigkeit der papstlichen Legaten und der in

den lombardischen Stadten residierenden Kardinale. Ich wage nicht

von standigen Legaten zu reden; aber viel fehlt nicht daran, daB

man schon im 12. Jahrhundert von einer solchen Institution in

der Lombardei sprechen konnte.

Es ist bekannt, daB zuerst Bischof Anselm von Lucca, her-

nach, wie es scheint, Bischof Hermann von Brescia als papst-

liche Vikare in der Lombardei fungiert haben. Eine viel groBere

und liber eine betrachtliche Zeit sich erstreckende Tatigkeit ent-

faltete unter Paschal II. der Kardinal Bernhard, nachmals Bischof

1) Es mOchte sich wohl auch verlohnen, einmal der Tatsache nachzugehen,

daB so viele Hospitaler Sankt Peter tradiert worden sind.
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von Parma. Seine im V. und VI. Band verzeichneten Akten lassen

diese deutlich erkennen. TJnter Honorins II. spielen die beiden

KardinaUegaten Johannes von Crema nnd Petrus von S. Anastasia

eine groBe Bolle in der Lombardei, nnter Innocenz II. Gruido von

S. Crisogono, Groizo von S. Cecilia, Hubald von S. Prassede. Sehr

oft begegnen nns weiterhin die KardinaUegaten Gruido de Summa,

zuerst Kardinalpriester von S. Lorenzo, bemach Bischof von Ostia,

Aribert von S. Anastasia, der zweimal, 1145 und 1154, als Legat

in der Lombardei fungierte, und nnter Alexander III. vor alien

Bildebrand von SS. Apostoli, Manfred von S. Griorgio in Velabro,

Oddo von S. Nicolo in carcere TuUiano, Arditio von S. Teodoro.

Gegen das Ende des 12. Jahrbunderts treten die KardinaUegaten

Petrus Diani, zuerst Diakon von S. Nicolo, dann Priester von

S. Cecilia, Adelard von S. Marcello, Radnlf von S. Giorgio in

Velabro, Guido von S. Maria in Trastevere nnd Fidantius von S.

Marcello in den Vordergrund. Die Liste ist nicht entfemt voU-

standig und ich babe nur diejenigen genannt, die langere Zeit als

Legaten in der Lombardei fungiert baben. Eine genauere Zu-

sammenstellung dieser Legaten, ibrer Sprengel, ibrer Fnnktionen

und ibrer Akte ware sebr erwiinscbt und gabe nns ein sebr viel

deutlicberes BUd von der standigen Einwirkung, die die Papste

im 12. Jahrbundert auf die Verbaltnisse der Lombardei ausgeiibt

baben, als wir es bisber besitzen.

Dabei ist zugleicb zu beacbten, daB viele dieser Kardinale

selbst Lombarden waren und Pfrunden in den dortigen Kircben

besafien, z. T. sogar dauernd dort residierten. Es ist selbstver-

standUcb, daB dabei bestimmte Gesicbtspunkte maBgebend gewesen

sind. Es kann z. B. kein Zufall sein, daB zwei Propste der groBen

Kollegiatkircbe von S. Antonino in Piacenza zugleicb Kardinale

der romiscben Kircbe waren und als Legaten in der Lombardei

fungiert baben, namlicb Azo Kardinalpriester von S. Anastasia

unter Innocenz II. und Petrus Diani, zuerst Kardinaldiakon von

S. Nicolo in carcere TuUiano, spater Kardinalpriester von S. CecUia,

unter Urban III., Gregor VIII., Clemens III. und Celestin III.

Aucb zwei Kanoniker der Katbedralkircbe von Piacenza waren

Kardinale, Bibald und Arduin. Sehr bedeutend ist aucb die RoUe
gewesen, die die Cremonesen Guido de Summa und Arditio de Ri-

voltela und der Brescianer Oddo von S. Nicolo in carcere TuUiano

in den Angelegenheiten der Lombardei gespielt baben. Nicht vor-

iibergeben diirfen wir femer an Galdin und Hubert von MaUand
und an dem Kardinal Adelard von S. Marcello, Bischof von Verona.

Aucb den mit lombardischen Kircbenpfrunden bedacbten Subdia-
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konen des apostolischen Stahles ware in diesem Zusammenhange

nachzngehen. Tanscht mich nicht alles, so ist im 12. Jahrhnndert

kein Land von papstlichen Agenten hohen nnd niedem Ranges so

sekr dnrcksetzt gewesen als gerade die Lombardei.

TJnzweifelhaft ist endlich die Nenbelebung des kloster-

lichen Lebens in der Lombardei seit dem 11. Jahrhnndert ein

Faktor von grofier Bedentung fiir das Verstandnis der Geschichte

dieses Landes. Ein sehr wesentliches Moment ist dabei nicht zn

ubersehen, namlich daB die Lombardei ihre klosterlichen Ideale

hanptsachlich von Frankreich her emphng. Es ist jedenfalls

bezeichnend, daB die aus Mittelitalien kommenden Camaldulenser

in der Lombardei nicht FnB zu fassen vermochten. Diese sind

vielmehr im Venetianischen starker vertreten gewesen. Dagegen
haben die Vallombrosaner in den groBeren Stadten der Lombardei
Niederlassungen gehabt : S. Gervaso e Protaso in der Diozese

Brescia, S. Marco in Piacenza, S. Sepolcro in Pavia, S. Vigilio nnd
S. Sigismondo in der Diozese Cremona, S. Barnaba in Mailand u. a.

Viel bedentender aber ist hier die klosterliche Kolonisation durch

die Clnniacenser gewesen, deren Ansiedelnngen wir jetzt dank
den Einzeluntersuchungen von Diego Sant’ Ambrogio genauer

kennen. Ihre Zahl ist sehr erheblich gewesen, und wenn wir von

ihnen eben nicht sehr viel wissen, so ist daran die schlechte ar-

chivalische IJberlieferung gerade dieser Kloster Schuld. Ich nenne

hier nur die wichtigsten, in der Diozese Mailand die Abtei Cantii,

in Pavia S. Maiolo, in Lodi S. Marco, in Cremona S. Gabriele, im
Brescianischen S. Nicolo di Rodengo, S. Pietro di Provaglia, S.

Paolo de Lacu, S. Gervaso e Protaso di Clusone, in der Diozese

Bergamo S. Giacomo di Pontida, S. Paolo di Argon, S. Egidio di

Fontanella, in der Diozese Como Cernobbio und S. Giovanni di

Vertemate. Dazu im Mantuanischen das beriihmte Kloster S. Bene-

detto di Polirone und in der Diozese Vercelli S. Valeriano di

Rodobbio und S. Pietro di Castelletto.

Am Anfang des 12. Jahrhunderts treten den Cluniacensem

die Monche von Chaise-Dieu in der Auvergne konkurrierend

zur Seite. An ihnen scheint der Monchspapst Paschal II. besonderes

Gefallen gefunden zu haben; er gab ihnen die alten Benediktiner-

abteien Frassinoro in der Diozese Modena, S. Sisto in Piacenza

und S. Marino in Pavia und begiinstigte im Vgrein mit der Grafin

Mathilde von Toscana ihre Verbreitung in Italien. Aber unendlich

wichtiger nnd folgenreicher ist die Einwandernng der Cister-
cienser in Italien, besonders in Oberitalien und die politische

und kirchliche Wirksamkeit des h. Bernhard gewesen. Auf die
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Griindung von S. Maria di Tilieto (1120) in der Diozese Acqni

nnd von S. Maria di Lucedio (1123) in der Diozese VerceUi folgen

in schneller Folge die Griindongen der Cistercienserkloster S. Maria

di Morimondo (1135) nnd S. Maria di CMaravalle (1135) in der

Diozese MaUand, von S. Maria della Colomba (1135) in der Diozese

Piacenza, von S. Pietro di Cerreto (1139) in der Diozese Lodi, von

S. Maria di Fontevivo (1142) in der Diozese Parma, von S. Maria

di Acqnafredda (1143) in der Diozese Como, die nns deutlich das

rapide Anwachsen der dnrch den h. Bernhard reprasentierten Ten-

denzen gerade in der Lombardei lehren.

Zu Betrachtnngen ahnlicber Art geben der V. nnd VI. Band
der Italia pontificia noch weiteren AnlaB. AUein ich darf, wUI
ich mein Ziel erreichen, nicht bei ihnen verweilen. Es ist an den

Kircbenbistorikem, den Gewinn aus diesen Banden zu zieben.

1.

Paschal II. nimmt die von dem Friester Arihert dem Ji. Feiriis

tradierte KircJie in Brngora in Enipfang und verleiht ihr die Freiheit

gegen einen Jahreszins von 12 Mailunder Denaren.

Lateran (1103) Novemlev 6.

Kopie saec. XVI in „Xotizie sidla fundazione della chiesa e mo-

nastero de’ SS. Pietro e Paolo in Brugora‘‘, Mailand Arch, di stato

(Fondo di religione — Brugora). — Ebenda noch drei andere Kopien

saec. XVI sq., deren Text alter noch schlechter ist als der von ims zii

Grunde gelegte, so daJJ es geniigt, nur derCn icichtigere Varianten in

den Noten zu verzeichnen [B].

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 154 n. 1.

Pascalis episcopus serous seruorum Dei. Dilecto filio Ari-

berto“^ presbytero salutem et apostolicam benedictionem. Deuo-

tionem tuam spectauimus, quia ecclesiam de Brugula*') beato Petro

et sancte ipsius Romane ecclesie obtulisti. Nos‘^ itaque eandem
suscipientes ecclesiam, statuimus deinceps ab omnium mortalium'*^

grauamine liberam permanere singulisque annis Mediolanensis mo-

a) Eriberto B. b) Bragola B. c) et nos B. d) omni omnino

mortalis B.
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nete nummos duodecim palatio Lateranensi persoluere. Decernimus
igitur"), ut quascamqae possessiones ipsa ecclesia iuste in presen-

tiarum possidet sine in futnrum largiente Domino possidebit, firme

semper et integre consernentur''>, sanctimonialium illic*'* Domino
seroientium nsibus profntnre. Nemmi*'> aero facnltas sit, ecclesiam

ipsam temere pertnrbare ant quecumque ipsius sunt'^ nel fuerint*^

quibuslibet occasionibus auferre. Si quis autem decreti hnins te-

nore cognito contraire'^ temptauerit, nisi Deo et'“) ecclesie sororibns

canonice monitus") satisfecerit, sciat se omnipotentis Dei et beati

Petri apostolorum principis indignatione»'> plectendum et mucrone’^
sancti Spiritus feriendum Quicunque nero ipsam ecclesiam et in

ea Domino sernientes fonere suisque rebus honorare curauerit, omni-
potentis Dei et apostolorum eius gratiam consequatur*). Dat. Lat.

VIII id. nou.

e) ergo. f) obseruentur B. g) illas B. h) demum B. i) sint B.
k) fuerunt B. 1) contrauenire B. m) nisi de eorum B. n) monitis B.

0) et Pauli add. B. p) iuclignationem B. q) mucroue om. B. r) ferendum B
s) consequentur B.

2 .

Calixt II. nhiuiit nach don Voryanye Ptuschals II. das JSonnen-

Master S. Pietro di Bruyora, unter der Ahtissin Beatrix in den apo-

stolischen Sehutz and hestdtiyt den Besits and die Zehnten yeyen

einen Jahreszins von 12 MaiUindcr Benaren.

Piacenza 1120 April 21.

Kopie saec. XVI in „Xotizie sidla funda.zione della chiesa e nio-

nastero de’ SS. Pietro e Paolo in Bruyora^, Mailand Arch, di stato

(Fondo di reliyione — Bruyora). — fiber die fjberlieferuny s. Italia

pontif. VI 1 p. 154 n. 2. Die icesentlichen Abicekhunycn der andern

Kopien sind mit B verzeichnct.

Calixtus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecte filie Beatrici

abbatisse monasterii sancti Petri de Brugula"^ et omnibus
,
que

post earn in eodem regimine regulariter successerint, in perpetuum.

Pie postulatio uoluntatis eifectu debet prosequente compleri. Quia

igitur dilectio tua ad sedis apostolice portum*) confugiens eius

tuitionem deuotione debita requisiuit, nos postulationi'^ tue cle-

menter annuimus et beati Petri monasterium, cui Deo auctore

a) Bnigora B. 6) ad sedem apostolicam B. c) deuotioni B.
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presides, ad exemplar domini predecessoris nostri sancte memorie

Pascalis pape ab omniom'*) deinceps mortalinm graaamine libemm*^

permanere sancimus et tarn ipsnm quam nniuersa ei pertinentia

sedis apostolice patrocinio commanimus. Statuimus enim-^, ut

nalli^5 onmino hominum facoltas sit eundem locum temere pertur-

bare aut quecunque ipsius sunt uel fuerint*) quibuslibet occasio-

nibus auferre, minuere uel temerariis uexationibus fatigare, sed

uniuersa, que‘> in presentiarum iuste possidet uel in futurum lar-

giente Deo iuste atque canonice poterit adipisci, firma semper et

integra conseruentur, sanctimonialium illic Deo seruientium usibus

profutura. Porro fructuum nestrornm decimas, quos*' uestris sum-

ptibus et laboribus coUigitis, preter episcoporum uel episcopalium

ministrorum contradictionem uobis habendas concedimus. Ecclesie

uestre siue altarium consecrationem abbatisse seu sanctimonialium

benedictionem’"^ a Mediolanensi accipietis arcbiepiscopo, siquidem

catholicus fuerit et si ea gratis ac sine prauitate uoluerit exhibere;

alioquin liceat uobis catholicum, quern malueritis, adire antistitem

et ab eo eadem sacramenta suscipere. Ad indicium autem percepte

huius a Romana ecclesia libertatis duodecim Mediolanensis monete

nummos quotannis") Lateranensi palatio persoluetis. Si quis igitur

decreti huius tenure cognito temere, quod absit, contraire tempta-

uerit, honoris et officii sui periculnm patiatur aut excommunicationis

ultioneP^ plectatur, nisi presumptionem suam*^ digna satisfactione

correxerit. Qui uero conseruator extiterit, omnipotentis Dei et

apostolorum eius Petri et Pauli benedictionem et gratiam conse-

quatur''^

Ego Calixtus catholice ecclesie episcopus ss.

Dat. Placentie per manum Grisogoni sancte Romane ecclesie

diaconi cardinalis ac bibliothecarii, XI kal. mai., indictione XIII,

incarnationis dominice anno MC®.XXI®\ pontificatus autem domini

Calixti pape secundi anno II.

d) omnino B. e) liberum om. B. f) etiam. g) nulla. h) fuerunt B.

i) uobis add. k) quas B. 1) consecrationes B. m) benedictiones B. n) ca-

tholicos quos malueritis antistites adire B. o) singulis annis B\ omni anno

p) mucrone B\ censura B*. q) presumptiones snas B. t) consequetur B.

s) M.C^.XVI
;
millesimo centesimo prime B.

3.

Honorius 11, befiehlt den Kardinalpriestern Johannes und Petrus,

Legaten des pdpstlichen Stuhles, fur die Riickgabe der von Pischof
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Petrus ton Tortona dem Bistum Bobbio entzogenen Kirchen Sorge zu

tragen. Lateran (1128) November 26.

Kopie saec. XII im cod. Bobien. s. X f. 1 Mailand Bill. Am-
brosiana E 20 inf.

Ich babe die Bohbienser Codices der Ambrosiana genauer durch-

gesehen in der Hoffnung, avjier den beiden Reshripten von Honorius II.

und Innocenz II., welche F. Savio Gli antichi vescovi d’Italia I 166

aus dem cod. Ambros. E 20 inf. (nicht E 26, tcie er fdlschUch an-

gibt) nicht ganz korrekt abgedrucht hat, noch andere zu finden, Es

ist aber bei jenen beiden geblieben. Von ihnen gibt das Reskript Ho-

norius’ II. einen erwiinschten Beitrag zur Legation der Kardinale

Johannes Cremensis von S. Crisogono und Petrus von S. Anastasia,

die im Jahre 1128 in Pavia ein Konzil abhielten (cf. Mansi XXI
373 sq.), dann im Jahre 1129 zuerst in Piacenza (IP V 494 n. 23),

hierauf in Bergamo sich aufhielten. Daraus ergibt sich auch das Jahr

der Ausstellung unseres Reskripts 1128.

Honorius episcopns seruns seruomm Dei. Dilectis filiis I. et

P. presbyteris cardinalibus
,

apostolicae sedis legatis, salutem et

apostolicam benedictionem. Per scripta nostra mandauimns, nt

P. Dertonensis ^cclesi^ episcopns ecclesias, qnas Bobiensi ecclesiq

abstulerat, restitueret. Quod licet ex parte factum sit, non est

tamen usquequaque completum. Fratre naraque nostro S. Bobiensi

episcopo conquerente accepimus
,

quondam Dertonensis episcopns

qninque ecclesias, qu§ juris sunt sancti Columbani, adhuc detinere

presnmit. Ideoque mandamus, ut et iste Bobiensi restituantur

ecclesi^. Facta igitur plena restitutione, si quam Dertonensis epi-

scopus in predictis ecclesiis se credit habere iusticiam, tempore

congruo in nostra presentia quod iusticie racio dictauerit obtinebit.

Ad hec dilectioni uestre mandamus, quatenus latori presentium

Andreg presbytero de iniuriis sibi a presbytero Columbo et homi-

nibus Varcensibus irrogatis iustitiam faciatis. Dat. Laterani

VI kal. decemb.

4.

Honorius II. befiehlt dem Arehipresbyter Wilhelm und den Ka-

nonikern von Monza, das Kloster 8. Maria (de Ingino) samt den

Gebduden, ivie sie 30 Page vor der Zerstdrung bestanden, binnen zicei

Jahren wiederherzustellen und der Abtissin und den Nonnen die Re-

Kgl, Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1912. Heft 4. 25
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Uquien, Bucher, Urhinden, Schatz und Mobilien bis eutn 11 November

zurucliziigeben. Lateran (1125—29) April 20.

Kopie saec. XVII Monza Arch, capitolare (n. 209).

Trotz des auffallenden Formulars sehe ich Iceinen Grund an der

Authentizitat der Urhunde zu ziceifeln. Vgl. auch die folgende Supplik

der Abtissin Aurelia (Nr. 6) und Italia pontif. VI 1 p. 150 n. 5.

In nomine domini nostri lesu Christi. Ego Honorius papa

secnndus consilio fratrom nostrorum episcoporum et cardinalium

et aliorom sapientnm et religiosornm nirorom praecipio Gruillebno

arcliipresbitero et canonicis Modoetiensibns, at restanretis monaste-

rinm sanctae Mariae de Modoetia et domos monialinm et officinas

secundum quantitatem et firmitatem
,
quam habuerunt triginta

diebus, antequam destrnerentur in eisdem, quibus fnerunt prius

construct^ locis, et hec omnia infra hoc presens biennium com-

pleatis. Reliquias et corpora sanctorum, que inde asportastis, li-

bros, cartas et instrumenta et tbesanrum monasterii et mobilia

abbatissae et monialibus einsdem monasterii in loco eis securo

usque ad proximam beati Martini festinitatem ex integro reddatis,

reseruata nobis potestate prolixiores dandi inducias. Dat. La-

terani XII kal. maii.

5.

Innocenz II. schreibt deni Bischof Simon von Bobhio, daji er die

Sentenz Honorius' II. in seiner Streitsache mit dern Bischof Petrus

von Tortona iiber die Biickgabe der Kirchen bestutigt habe.

Genua (1130) August 7.

Kopie saec. XII im cod. Bobien. s. X f. 1 Mailand Bibl. Am-
brosiana E 20 inf.

Vgl. obcn Nr. 3.

IlWOCentias episcopus serous sernorum Dei. VenerabUi fratri

Sy. Bobiensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Querimoniam tuam adversus P. Terdonensem episcopum accepimus
et tam tuas quam ipsius allegationes diligenter attendimus. Et
nos auditis utriusque partis rationibus, communicato fratrum nostro-

rum cardinalium et coepiscoporum consilio, sententiam") predeces-

o) folgt getilgt qaam beate m.
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soris nostri beate memorie pape Honorii, qnam de ecclesiis resti-

tnendis promulgauit
,

confirmamus, ne occasione illius sententie,

quam filius noster Rusticus presbyter cardinalis de ecclesiis illis

precipitaait, ta frater episcope, uel Bobiensis ecclesia, cui Deo au-

ctore presides, aliquod paciamini detrimentom. Dat. lanae VII
idus augusti.

6.

Die Abtissin Aurelia von S. Maria de Ingino beJclagt sich bei

Papst (Innocem II.) liber die FeindseligJceiten des Klerus von Momn.

Kopie saec. XVII Monza Arch, capitolare (n. 211).

Die.se ihrem Inhalt nach wichtige Supplik der Nonnen von S. Maria

gehort icohl ziemlich sicher zum folgenden Reskript Innocenz' II. an

den Propst Wilhelm und die Kleriker von Monza. In der Kopie

freilich ist die Initiale des Papstnamens nicht sicher; Dr. KalhfuJJ,

der das Stiick kopierte, tvolUe eher L. lesen uml danach die Supplik

Lucius II. zuiceisen. Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 150 n. 6.

Domno et sancto pape I. Aurelia monasterii sancte Mariq de

Ingino abbatissa quicquid patri filia. Nostri, sed et uestri mo-

nasterii institutionem, destructionem et restaurationem nobis com-

pellimnr significare. Ding memoriq domnns papa Urbanus per

semetipsnm nostrum constituit monasterinm snb Dei tantum et

beati Petri atqne sni snorumqne snccessorum regimine et tuitione.

Cuius suique successoris domni pape Paschalis temporibus euolutis

in pace, clems Modoetiensis ecclesie cepit super nos currus egiptios

agitare et non solum uiuentes, sed et, quod inhumanum est, mor-

tuos inquietare. Nam quendam presbyterum nobis missam cele-

brantem scissa casula ferociter ab altari traxeront et cum magno

impetu de ecclesia expnlerunt. Expert! proinde nostrum et san-

ctorum Romanorum pontificum patientiam, snmptis audaciq armis

exaggerauerunt suam maliciam. Denique nostrum cimeterium uio-

lantes, mortuorum corpora de ipsis sepnlcbris eruerunt et effluentia

iam tabe in alia loca transtulerunt. Quo audito domnus et sanctus

pape Honorius priuauit eos officio. At illi indignati, sicut eqni

infrenes duris et ualidis morsibns obfirmati, supra modum in nos

efferati sunt, ita ut uix com Ihesu nostro a facie lapidantium exi-

a) Oder L.

25 *
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*

remus de templo, et templom destraxerunt et altaria snffodemnt

et omnia, qne innenernnt, auferentes atque totnm monasterinm

destraentes, exnles nos esse fecernnt. Unde a predicto sancte me-

morie papa Honorio excommunicati, tandem post maltos dies coram

eo se ecclesiam et omnes^> monasterii officinas reformatnros in

pristinam formam secnndnm qnantitatem et firmitatem, quam ante

triginta diebus habnerat, infra positum terminum inrauernnt. Ut
tamen nernm fateamur, labentes ibi semicrados lateres posuemnt

et pro fortibus et firmis tremnla et nilia ligna reddidemnt nec

non actenus eo redire permisernnt Pro his et omnibns nostris

passionibns exnles et peregrine, debiles et flebiles ante nestros pedes

iacemus et ut catelli sub mensa misericordi^ micas de uestris ma-

nibus imploramns.

6) omnis. c) promiserunt.

7.

Innocens 11. befiehlt dem Propftt Wilhelm tind den iibrigen Kle-

rikern in Mon^a, das dem apostolischen Stuhl gehOrende Kloster In-

ginum nicht zu belastigen und den Nonnen gemdji der Verfiigung

Urbans II. den geforderten Priester zu stellen; andernfalls gewahrt

er den Nonnen das Recht sich einen beliebigen katholischen Priester

hierfiir zu iviihlen. Piacenza (1132) Juni 30.

Kopie saec. XVII Monza Arch, capitolare (n. 212).

Zitiert J-L. 7579 ex apographo Caesaris Aguilhon Modoetiensis.

Dasselbe Stiich zitiert irrig zu 1142 oder 1143 Frisi Dissertazioni

IV 4 mit der Adresse Ubrando preposito. — Urbans II. Reskript

ist J-L. 5771. Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 151 n. 8.

In(nocentius) episcopus sernus seruorum Dei. Dilectis filiis

V. preposito et ceteris Modoetiensis ecclesie clericis salutem et

apostolicam benedictionem. Manifestnm est monasterinm in loco

qni Inginnm dicitur edificatnm beati Petri iuris existere et ad eius

protectionem specialiter pertinere. Quanto ergo sanctimonialium

ibidem Domino famnlantium sexns fragilior esse cognoscitnr, tanto

maior nobis incumbit necessitas, ut eas a prauornm hominnm in-

cursibns protegamns. Ne igitnr aliqua occasione emergente inter

nos oriatnr discordia, per presentia nobis scripta precipimns, qna-

tenns easdem sanctimoniales nnllis granaminibns infestetis et inxta

earnm postnlationem eis religiosum, discretnm et honestum presbi-

terum, pront a predecessore nostro felicis memorie papa Urbano
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statutum est, ad seruititun prefati monasterii tribuatis, qui uide-

licet honestate uite et bone conuersationis exemplo Deo et homi-

nibus placeat et eanun religiose nolnntati concordans“> predicto

cgnobio impendat obsequium. Alioqnin iuxta iamdicti nostri prede-

cessoris institntionem catholicum sacerdotem quemcmnque maluerint

eligendi eis licentiam apostolica auctoritate concedimus. Dat.

Placentia II kal. iulii.

o) concordatis.

8.

Innocenz If. nimmt nach dem Voryange von Paschal II. nnd

Calixt II. das Nonnenhloster S. Pietro di Brngora unter der Ahtissin

Beatrix in den apostolischen Schidz und bestdtigt die Besitzungen und

Rechte gegen einen Jahreszins von 12 Mailander Denaren.

Lateran 1139 Februar 7.

Kopic saec. XVI in „Notizie sidla fundazione della chiesa e mo-

mstero de’ SS. Pietro e Paolo in Brugora" s. XVI (aus Kopie saec.

XII. tried.), Mailand Arch, di stato (Fondo di religione — Brngora).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 154 n. 3, tvo aiich die andern Kopien

verzeichnet sind [B].

Innocentins episcopus seruus seruorum Dei. Dilecte filie Bea-

trici abbatisse sancti Petri de Bragala“> et omnibus, que post earn

in eodem regimine regulariter successerint in perpetnnm. Re-
ligiosis desideriis facilem prebere consensum apostolice clementie

conuenit, qnatinus et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat

et utilitas postulata uires indubitanter assnmat. Quam ob rem,

dilecta in Christo'^ filia Beatrix abbatissa, turn pro tna denotione

turn etiam rogatu carissimi*^ fratris nostri Ribaldi Mediolanensis

archiepiscopi, monasterinm*), cni Deo auctore presides, ad exemplar

predecessorum nostrorum sancte memorie Pascalis atque Calixti

Romanornm pontificnm ab omnium^’') deinceps mortalium granamine

liberum permanere sancimu.s et tarn ipsom quam nniuersa ei perti-

nentia sedis apostolice patrocinio’^ communimus. Statnimus enim*^,

ut quascunque possessiones quecunque bona idem locus'^ in presen-

tiarnm iuste et legitime possidet aut in futurum concessione ponti-

a) Brugora B. V) substiterint. c) Domino B. d) reverendissimi B.

e) folgt in B unum (= uestrum?). f) in Deo B. g) omnino B. h) sta-

toimus B. i) patrocinio om. k) etiam. 1) que uel.
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ficum, largitione regnm nel principtiin, oblatione fidelium seu aliis

instis modis prestante Domino poterit adipisci, firma tibi tuisque

posteris perpetuo et illibata permaneant. Porro frnctnnm uestro-

rum decimas, qnos ”** nestris snmptibus laboribusqne colligitis, preter

episcoportim uel episcopaliam ministronun contradictionem nobis

habendas concedimos. Ecclesie qnoque uestre sine altarinm conse-

crationem®', abbatissae seu sanctimonialium benedictionem a Medio-

lanensi accipietis archiepiscopo
,

siqnidem eatholicns fnerit et?) si

ea gratis ac sine pranitate nolnerit exhibere; alioqnin liceat nobis

catholicum qnem malneritis adire antistitem et ab eo eadem*) sa-

cramenta snscipere. Sepnltnram sane’^) ipsins loci liberam omnino

esse decemimns, nt uidelicet eornm, qni se®' illic sepeliri delibera-

nerint, denotioni et extreme nolnntati, nisi forte excommunicati

sint, nnllns obsistat. Liceat etiam nobis, quotiens expedierit, ad

semitium Dei et nestri monasterii de Mediolanensi parochia ho-

nestam et idoneam personam in capellannm eligere et in eodem

loco absque contradictione quorumlibet libere retiuere. Ad indi-

tium antem percepte hnius a Pomana ecclesia libertatis dnodecim

Mediolanensis monete nummos qnotannis^ Lateranensi palatio per-

soluetis. Si qua“^ igitnr in posterum ecclesiastica secnlarisne per-

sona hnius nostre concessionis et'^ constitntionis paginam sciens

contra earn temere nenire temptauerit, secnndo tertione commonita,

nisi reatnm snnm congrua satisfactione correxerit, omnipotentis Dei

ac beatornm apostolomm eins Petri et Pauli indignationem incnrrat

et excommunicationi snbiaceat. Consernantibns antem eidem loco

ea, que sua sunt, sit pax domini nostri lesu Christi, quatinns et

hie frnctum bone actionis percipiant et apnd districtum iudicem

premia eterne pads inneniant. Amen. Amen.

Ego Innocentius catholice ecclesie episcopns ss.

Ego Egidins Tusculanns episcopns ss.

Ego Conradus Sabinensis episcopns ss.

Ego Gregorius*) presb. card. tit. Apostolomm ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

Ego Crescentins ») presb. card. tit. sanctorum') Marcellini et Petri ss.

Ego [ ]»)

Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

m) qnas. n) contradictione. o) consecratione. p) et om. q) omnia.

r)~’sine. s) se om. B. t) singnlis annis B. u) quis B. v) concessionis

et om. w) contrariantibus. x) Georgius. y) Cleischentius. z) sancti.

a) lAicke, welche B sicker falseh erganzt Ego Johannes presb. card. tit.
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Ego Vass(allus) diac. card, sancti Eustachii iuxta templum

Agrippe ss.

Ego Hubaldas diac. card, [sancte Marie in Via lata ss.]

Dat. Lat. per mannm Aimerici sancte Romane ecclesie diaconi

cardinalis et cancellarii, VII id. febr., indictione secunda, incar-

nationis dominice anno M®.C.XXXVIII, pontificatns uero domni

Innocentu pape II anno VIIII.

b) VII om. B.

9.

Exgen III. nbnmt die Kirclie der h. Thecla in Mailand unter

dem Fropst Aeo in den apostolischen Schufs mid hestdtigt den KircJihof

mit den Hdusern der Kanoniker, den Ritus und das Begrdbnisrecht.

Viterho 1145 November 7.

Kopie s. Nil Mailand Archivio della fubbrica del duonw (cart. 28).

Denselben Wortlant hat die von Giulini aus dem Kapitelarchiv

gedruckte Urkunde Anastasias' IV. von 1153 November 13. J, 6735.

J-L. 9756. — Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 72 n. 1.

Eugenius episcopns sernus seruorum Dei. Dilectis filiis Azoni

preposito ^cclesie sanct^ Tecle Mediolanensis eiusque fratribus tarn

presentibus quam futnris canonice snbstituendis in perpetnnm.

Pie postulatio uolontatis effectn debet proseqnente compleri, qna-

tinns et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et ntilitas postu-

lata uires indnbitanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino filii,

nestris instis postulationibns clementer annuimus et prefatara qccle-

siam, in qua dinino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et

nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio com-

mnnimns. Statuentes, ut quascumque possessiones quecomqne bona

in presentiarum iuste et canonice possidetis ant in futurum con-

cessione pontificum, liberalitate regum, largitione principum, obla-

tione fidelium siue aliis iustis modis prestante Domino poteritis

adipisci, firma nobis ue[strisque] successoribus et illibata permaneant.

In quibus hqc propriis duximus exprimenda uocabuUs: cimiterinm

ipsius qcclesie cum domibus et edifitiis, qu»j ad utilitatem et ser-

uitium ipsius Qcclesi? et fratrum ibidem constructa sunt aut in

futurum a nobis uel successoribus uestris rationabiliter qdificabuntur,

quemadmodum hactenus in pace rationabiliter tenuistis et posse-

a) substiniendis.
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distis. Preterea rationabilem consuetadinem in eadem §cclesia

cantandi, legendi, predicandi, pro fidelibns defonctis officinm cele-

brandi, uidelicet in nigiliis, landibas et uesperis, anctoritate nobis

apostolica confirmamns et, nt nnllns ibidem hoc immntare nel

nounm aliquid saperindacere presnmat, modis omnibus prohibemus.

Sepulturam quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum,

qui se illic sepelliri deliberauerint, denotioni et extreme noluntati,

nisi forte excommnnicati sint, nnllns obsistat. Decemimns ergo,

nt nulli omnino bominnm liceat prefatam ^cclesiam temere pertur-

bare ant eins possessiones anferre nel ablatas retinere, minuere

sen quibnslibet uexationibus fatigare, sed omnia integra conser-

nentnr, eornm pro quorum gnbematione et snstentatione concessa

sunt, usibns omnimodis profntura, salna sedis apostolic^ anctoritate

et Mediolanensis archiepiscopi canonica iustitia. Si qua igitur in

futurum qcclesiastica secularisue persona banc nostr^ constitutionis

paginam sciens contra earn temere nenire temptanerit, secundo

tertione commonita
,

si non reatnm snnm congma satisfaetione

correxerit, potestatis honorisque sni dignitate careat reamqne se

dinino iuditio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sa-

cratissimo corpore et sanguine Dei et domini redemptoris nostri

lesu Christi aliena fiat atqne in extreme examine district? nltioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco sna inra seruantibus sit pax

domini nostri lesu Christi, qnatinns et hie bone actionis fructnm

percipiant et aput districtnm indicem premia aeteme pacis inue-

niant. AMEN. AMEN. AMEN.
R. Ego Engenins catholic? ?cclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Albericns Hostiensis episcopus ss.

f Ego Hymams Tuscnlanus episcopus ss.

f Ego Hnmbaldns presb. card. tit. sanctorum lohannis et Pauli ss.

f Ego GUibertus*^ presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sanctorum Laurentii et'^ Damasi ss.

t Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sabine ss.

t Ego Villanus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Guido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

t Ego Guido in Romana ?cclesia altaris minister indignus ss.

t Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Berardus diac.**) card, sancte Romane qcclesie ss.

t Ego lordanus'* diac. card, sancte Romane ecclesie ss.

f Ego Petrus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

b) Gislibertus. c) et fehlt. d) die. e) Yordanis.
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Dat. Viterbi per manam Koberti sancte Romane §cclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, VII id. nouemb., indictione^ sexta^\

incarnatioiiis*^ dominice anno M-C-XL^V, pontificatus aero domni
Eugenii III pape anno primo.

f) inditione. g) statt nona. h) incarnatione.

10.

Eugen HI. nimmt das Kloster San Gervaso di 3[o)itebelIo in

den pdpstlichen Schntz itnd hestdtigt die Besitzungen, hesonders die

Schenhmig des f Bischofs Aldo von Piacenza.

Cremona 1148 JuU 7.

Auszug saec. XFIII Mailand Arch, di stato (Scuola diplomatica

— Cod. dipl. Langob.).

Die Uberlieferung des Klostcrs SS. Gervasii et Protasii de Mon-
tebello in der DiOzese Piacenza (vgl. IP V 533) nnd die Quelle von

Campi Dell’ hist, ecclesiastica di Piacenza haben icir seiner Zeit ver-

gebens gesiicht. Jetzt ist sie an den Tag gehommen in deni Fonds
Ospidaletto Geronimiani di Lodi. Die Abtei war ndmlich spdtcr der

Sitz des Generals der Hieronymiten. Einc dort erhaltene Kopie des

XVII. Jahrhunderts in einein „Codice secondo de manoscritti spettanti

alia storia di questa congregazione di S. Girolamo"' bietet den Text

des Privilegs Urbans II. von 1094 Jnni 29 (J-L. 5526) nnd die

beiden Regesten der Urkunden Eugcns III. ron 1148 Juli 7 und
Hadrians IV. von 1156 Mdrz 10, grnau so icie wir sie bei Campi
lesen. Aujierdem aber fand sich in der Ahteiliing Scuola diplomatica

ein Blatt iiberschrieben „Ex archivio monasterii s. Gervasii in Mon-
tebello ultra Padum" mit ausfilhrlichercn Ausziigen dieser drei Privi-

legien, von denen ich die beiden letzten, da sie tins die Kardinals-

unterschriftcn nnd die Datierung geben, hier tciederhole. — Vgl. Italia

piontif. V 533 n. 2.

R.®' [Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss.] BV.
[Ego] Hnbaldns presb. card. tit. s. Praxedis [ss.J

[Ego] Hubaldus presb. card. tit. s. lohannis et PauU [ss.]

[Ego] Hugo presb. card. tit. in Lucina [ss.]

[Ego] lulius presb. card. tit. s. Marcelli [ss.]

[Ego] lordanus presb. [card.] tit. s. Susanna [ss.]

a) Am Mande ist bemerkt Rotula sine inscriptione. b) Ihbaldus.
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[Ego] Oddo diac. card. s. Georgii ad Velum aureum [ss.]

[Ego] Octauianus diac. card. s. Nicolai in carcere TuUiano [ss.]

[Ego] Johannes Paparo diac. card. s. Adrian! [ss.]

[Ego] Gregorius diac. card. s. Angeli [ss.]

[Ego] Johannes diac. card. s. Mariq None [ss.]

[Ego] Jacintus diac. card. s. Marie in Cosmydyn [ss.J

Dat. Cremone [per manum] Guidonis S. E. E. diaconi cardinalis

et cancellarii, non. iul., indictione XJ'>, [incarnationis dominicej anno

MCXLVJJJ, pontificatus [nero domni Eugenii JJJ pape] anno JJJ.

a) I.

11 .

Eugen III. ninimt nach dem Vorgange Innocent II. das Hospital

hei S. Blasius (in Monza) unter dem Magister Litidf in den aposto-

lischen Schiitz mid hestdtigt die Besitzangen gegen einen Jahreszins

von 6 Maildnder Denaren. Ferentino 1151 April 21.

Orig. Mailand Bihl. Trivulziana (Fondo Belgiojoso).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 152 n. 2.

EVGENIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO

FILIO LITVLFO MAGISTRO HOSPITALIS QVOD EST APVD
SANCTVM BLASIVM IVXTA MODOETIAM EIVSQVE FRATRIBVS
TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE SVBSTITVENDIS
IN PERPETVVM.

|

Religiosis desideriis dignum est facilem prebere

consensual, ut fidelis deuotio celerem sortiatur effectum. Eapropter,

dilecti] in Domino filii, uestris iustis postulationibus clementer an-

nuimu[s] et predecessoris nostri felicis memorie pape INNOCENTII
uestigiis inherentes,

|

prefatum hospitale, in quo dinino mancipati

estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et

presentis script! priuilegio [communimus. Statnentes, ut quascumque

possessiones quecumque bona idem hospitale in presentiarum iuste

et canonice possidet aut in futnrnm
|

concessione pontificum, lar-

gitione regum uel principum, oblatione fidelium sen aliis iustis

modis Deo propitio poterit adipisci, firrna uobis
|

et per uos eidem

hospital! et ilKbata permaneant. Decernimus ergo, nt null! omnino

hominum liceat prefatum locum temere perturbare aut
|

eins pos-

sessiones auferre uel ablatas retinere, minuere aut aliquibus uexa-

tionibus fatigare, sed omnia integra conseruentur, uestris
[
et Christ!

pauperum usibus omnimodis profutura. Ad indicium autem huins

a sede apostolica perceptf libertatis sex denarios Mediola|nensis
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monet^ aeteris nobis nostrisqne successoribns annis singulis persol-

uetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secnlarisue persona

banc
I

nostr§ constitntionis paginam sciens contra earn temere ue-

nire temptauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione

congrua emendauelrit, potestatis honorisque sui dignitate careat

reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniqnitate cognoscat

et a sacra|tissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris

nostri lesu Christi aliena fiat atque in extreme examine districte

ultioni subjiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit

pax domini nostri lesu Christi, quatenus et hie fructum bone ac-

tio |nis percipiant et apnd districtum iudicem premia eteme pacis

inueniant. AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Eugenius catholic^ ecclesi^ episcopns ss. BV.

f Ego Imams Tusculanensis episcopns ss.

f Ego Nicolaus, Albanensis episcopns ss.

f Ego Manfredns presb. card. tit. Sauine ss.

f Ego lulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

t Ego Octauianus presb. card. tit. sanctQ CecBiQ ss.

f Ego Odo diac. card. tit. sancti Georgii ad Velum aureum ss.

t Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

Dat. Eerentini per manum BOSONIS sancte Romane ecclesie

scriptoris, XI kal. mai., indictione XIIII, incarnationis dominie^ anno

M®C®L®I®, pontificatus uero domni Eugenii III pape anno VII®.

(B.)

12.

Aribert Kardinalpriester uml Legat des pdpstlichen Stuhles beauf-

tragt den Erzpriester Guido von Monza, den Streit zivischen der Ab-

tissin von Brugora nnd dem Propst von S. Vito beizulegen.

(1154)

Inseriert in die Sentenz des Erzpriesters Guido von Monza von

1154 Oktober 24 — Grig. Bibl. Ambrosiana (n. 4486) — uber den

Streit zivischen Beatrix Abtissin von S. Pietro di Brugora and Alberius

Propst von S. Vito. — AuPerdem zivei fragmentarische Kopien saec.

XVI im Staatsarchiv in Mailand (Fondo di religione — Brugora),

ohne Wert.

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 154 n. 4.

A. Dei gratia sancte Romane ecclesie presbyter cardinalis et

apostolice sedis legatus. Dilecto in Christo fratri G. Modoetiensi
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axchipresbytero salutem. Quemadmodum et ipse nouisti, super

controuersia, que inter abbatissam de Brugula et prepositum sancti

Viti uersatur, multum et din laborauimus, ut earn nel digno fine

terminaremns nel de ipsa inter utramque partem honeste compone-

remus. Quia igitnr tantum laborem sic incassum dimittere ab-

snrdum et inutile uidetur, per presentia scripta tibi precipiendo

mandamus, quatenus eos anctoritate nostra conuenias et inter ipsos

amore Dei et nostro, quemadmodum cum arcbipresbytero nostro®)

et magistro Ottone*) primnm inuenisti, diligenter componere studeas,

et sicut ante nostrum presentiam in tua manu compromiserunt se

obseruaturos, anctoritate domini pape et nostra quod inter eos

composueris, firmiter eis obseruare precipias.

a) namlich Rigizo Mantuanus archipresbyter. h] ndmlich mag. Otto No-

uariensis canonicus.

13.

Aribert Kardinalpriester vom Xitel der h. Anastasia imd Legat

des pdpstlichen Stuhles bestatigt die von deni Erzpriester Guido von

Moma vollzogene Transaktion ziviscJien der Ahtissin Beatrix von

Brugora und dem Fropst von S. Vito. 1154.

Kopie saec. XVI in „Notizie sulla fundazione della chiesa e mo-

nastero de' SS. Pietro e Paolo in Brugora^, Mailand Arch, di stato

(Fondo di religione — Brugora). — Fine andere vollstandigere Kopie,

ebenfalls saec. XVI in „Varii privilegii‘‘, ebenda [BJ.

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 154 n. 5.

Aribertus Dei gratia sancte Romane ecclesie tit. sancte

Anastasie presbiter cardinalis et*" apostolice sedis legates. DUecte

nostre filie Beatrici abbatisse de Brugula') eiusdemque sororibns

tarn presentibus quam futuris ibidem degentibus in perpetnum.

Controuersiam que inter te et prepositum sancti Viti uersabatur,

dilecti fratris nostri Guidonis Modoetiensis archipresbiteri arbitrio,

ntraque parte [postulante*), commisimus terminandam]*’). Ipse autem

quod sibi commissum fuerat ut^) sapiens et discretns homo complere

desiderans, sicut nobis suis litteris significauit, [qnas oculis nostris

in]-^) instrumento ab eo exinde facto nidimus, [ad locum, ubi*) liti-

gium erat]*^^’, accessit et*) ipsam controuersiam [secundum scientiam

a) in titulo. h) et om. c) Brugola. d) controuersia. e) poluente B.

f) erganzt aus B. g) hie; sic B. h) uestri B.



Nachtrage zu den Fapstnrknnden Italiens. VI. 349

a Deo sibi traditam, partibus utrisque presentibus, pront sibi melius

uisum fuerit'^, terminauit et]-^ auctoritate domini pape Anastasii

et nostra nec non et sna, cuius arbitrio stare compromiserant^, in

bunc modum eis firmiter obseruare precepit, nidelicet nt in supe-

riori parte per medium fossatum de [Maccario in septemtrionali

ripa Lambri]^ brachium unum longe ab aqua mensuratum [et palo

terminatum et in inferiori fine eiusdem ripe uersus mane, ubi due

aque conueniunt, similiter]-^ brachium unum longe ab aqua men-

sar[atum et palo terminatum sit monasterii sancti Petri de Bru-

gula iure transactionis ita ut a palo]^^ usque ad palum finis recta

linea porrectus®^ quicquid uersus [aquam Lambri ad meridianam

plagam uel orientalem concluserit et terminauer[it predictum

monasterium possideat in perpetuum. Postremo ipsemet palos pre-

dicto modo apposuit et figi fecit et precepit supradicta [auctori-

tate]-^^ utrique parti ultra prefixes terminos uUo umqnam tempore

neqnaquam progredi uel moliri in alteram. Nos autem ipsam

transactionem robur et firmitatem obtmere uolentes, litteris nostris

confirmari et sigillo nostro signari precepimus. Si quis igitur

[contra]^ hoc temere uenire atque huius transactionis paginam in-

fringere temptauerit, uinculo excommunicationis subiaceat et ordinis

sui periculum incurrat et in extreme iudicio districtins iudicetur ‘K

f Ego Aribertus tit. sancte Anastasie presbiter cardinalis et®> apo-

stolice sedis legatus ss.*^

Actum est hoc anno incarnationis dominice M®.C®.L‘'IIIP, in-

dictione tertia, [ ]
pontificatus uero domini Ana-

stasii pape quarti anno II

i) fnit jB. k) eins; cui B. 1) promisserunt. m) ut om. n) ac-

tionis B. o) porte . . . ;
porrectum et B. p) fixos. q) pio. r) anime.

s) uindicetur B. t) ss. mn. B. «) anno II <m. B.

14.

Aribert Kardinalpriester vom Titel der h. Anastasia und Legal

des pdpstlichen Stuldes tadelt den Propst Alberius von 8. Vito, daji

er das von dem Erzpriester Guido von Monza ztvischen ihm und der

Abtissin Beatrix von Brugora vereinharte Komproiniji verletzt habe.

(1154)

Vnvollstdndige Kopie saec. XVI in „Notizie sulla fundazione della

chiesa e monastero de' SS. Pietro e Paolo in Brugora‘‘, Mailand Arch.
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di stato (Fondo di religione — Srugora). — Fine andere Kopie,

ebenfalls saec. XVI in „ Varii privilegiF, ebenda [B].

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 155 n. 6.

Ar(ibertas) Dei gratia sancte Romane ecclesie presbiter cardi-

nalis, apostolice sedis legatus. A. preposito sancti Viti eiusdem-

que"^ ecclesie fratribus salutem. Meminisse deberes*’>, qualiter®^

in nostra presentia in manibus nenerabilis fratris nostri G(aidonis)

Modoetiensis ecclesie archipresbiteri [ aduersa pars]

de controuersia, que inter ecclesiam tnam et monasteriutn sancti

Petri de Brugula uersabator, absque omni exceptione compromisistis,

[ut qnicqnid ab ipso*) inde preceptnm fnerit]'^, inconuolse obser-

nare deberetis. Propter qnod precibns^) nenerabilis fratris nostri

[0.] Mediolanensis archiepiscopi et eins descendentes cansam] *)

ipsam per sententiam diffinire distnlimns et earn prefato fratri

nostro Modoetiensi archipresbitero terminandam inxta arbitrinm

snnm uiua uoce et litteris [commisimus]^). Ipse antem quod') sibi

commissum erat complere desiderans, [sicnt] ^) relatione snarnm litte-

rarum cognonimus et in instrnmento ab eo exinde facto nidimns,

[ad locum, ubi') litigium]-^) erat, accessit et ibidem inxta quod sibi

melius uisum fuerit”') ipsam contronersiam terminauit. Verum quia

terminos compositionis ”) [sue presumpsisti]-^) et sic [a

comjpromissione)^, quam in presentia nostra in manibus eins tam

[gratante]'^ animo fecisti ....

a) eiusdem B. b) deberis. c) qualiter om. d) ergarnt aus B\ die

LiXcke ist wohl auszufullen mil tu et. e) ut quicquid ipse B. f) erganzt

aus B. g) propterea de predict!. li) vor causam ist wohl postulationi o. d.

zu ergdmen. i) ad. k) sic B. 1) uestri B. m) fuit. n) competitionis.

15.

Hadrian IV. nimmt die Kollegiatkirche San Giovanni di Bonti-

rolo unter dem Propst iMnfranh in den apostolischen Schidz und he-

stdtigt die in ihr jiingst eingefuhrte Vita communis und die namentlich

aufgefiihrten Besitzungen. Magliano (Sahina) 1155 Juni 23.

Kopie saec. XVI Mailand Arch, arcivescovile (Atti di visita —
Treviglio XI n. 23).

Biese neue Urhunde Hadrians IV. ist wichtig vorzuglich fiir das

Itinerar Hadrians IV. und Kaiser Friedrichs I. in der ztveiten Hdlfte

des Juni 1155 (vgl. Simonsfeld Jahrbiicher des Deutschen Beiches



Nachtrage zu den Papsturknnden Italiens. VI. 351

unter Friedrich 1. JBd. I 349ff.), da sie nns das neue feste Datum

gibt Magliano Juni 23. Daraus ergibt sich ferner, daji der Brief

Hadrians IV. an Heinrich von Beauvais J. 6888. J-L. 10777 mil

Data in territorio MaUiani II id. inlii von Jaffe iind Loewenfeld

irrig su Juni 12 (mit Emendation in II id. inniij gesetzt ist; ich

uiirde vielmehr die Emendation in XI kal. inlii = Juni 21 oder IX
kal. inlii = Juni 23 fiir angezeigter halten. — Vgl. IP VI 1 p. 159 n. 1.

Adrianns episcopns sernns seruorum Dei. Dilectis filiis Lan-

franco“^ preposito sancti loannis de Pontirolo eiusqne^^ fratribns

tain presentibns quam fntnris canonice snbstitnendis in perpetnnm.

Qnotiens illud a nobis petitnr quod rationi et honestati connenire

dinoscitnr, animo nos decet libenti concedere et petentinm desi-

deriis congrunm impertiri suffraginm. Eapropter, dilecti in Do-
mino filii, nestris instis postnlationibns clementer annnimns et

prefatam sancti loannis ecclesiam, in qna dinino mancipati estis

obseqnio, sub beati Petri et nostra protectione snscipimns et pre-

sentis scripti prinilegio commnnimus'^. In primis siquidem statu-

entes, ut commnnem nitam, qnam nuper inspirante Deo dncere

incepistis, firmiter tenere omni tempore debeatis. Preterea qnas-

cnnqne possessiones qnecunqne bona eadem ecclesia in presentiarum

inste et canonice possidet ant in fntnrnm concessione pontificum,

largitione regnm nel principnm, oblatione fidelinm sen aliis instis

modis Deo propitio poterit adipisci, firma nobis uestrisqne sncces-

soribns et illibata permaneant. In quibns bee propriis dnximns

exprimenda nocabnlis : totam decimationem de Pontirolo, de Sela-

nise, de Osio superior!, de Verdello maiori, de Bolterio et de

Arcen, ecclesiam sancti Pancratii, ecclesias 0 sancti Cassiani, sancti

Panstini, sancti Michaelis et sancte Marie in ipso Pontoriolo cum
pertinentiis earnm, ecclesias sancti Petri, sancti Nicolai, sancti

Pauli et sancti Colombani in loco Vanri enm pertinentiis earnm,

in CropeUo ecclesias*) sancti Stefani, sancti Laurentii et sancte

Marie cum pertinentiis earnm, inter Basiliannm et Dartiannm eccle-

siam sancti Petri ntriqne nille pertinentem, in Basiliano ecclesiam

sancti Gregorii et sancte Marie et in loco Dartiano ecclesiam sancti

Carpofori cum pertinentiis earum, in Gratiaco ecclesiam sancti Mar-
tini, in Eulcello ecclesiam sancti Ambrosii, in Bucinago ecclesias

sancti loannis et sancti Petri cum pertinentiis suis, in Coronaco

ecclesiam sancti Alexandri et sancti Andree, in Gonico ecclesiam

sancti Laurentii, in Bernate ecclesiam sancti Vincentii, in Rocca

a) Lafrancho. b) eiusdemque. c) impartiri. d) cumunimas. e) ec-

clesiam.



3B2 P. Kehr,

ecclesiam sancti Alexandri ad Domnm, in loco Salionensi ecdesiam

sancti Michaelis cam pertinentiis eartun, in Tritio ecclesias sancti

Protasii, sancti Viti et Georgii cum earnm pertinentiis, in Crino

ecclesiam sancte Marie et sancti Nazari^^, in Sancto Gernasio ec-

clesiam sancti Geruasii, in Capriate ecclesiam sancti Alexandri, in

Gradiniaco ecclesiam sancti Salnatoris, in Marno ecclesiam sancte

Marie, in Brembate ecclesias sancti Victoris, sancti Fanstini et

sancte Margarite cum pertinentiis snis, in Triuilio ecclesias sancti

Martini, sancte Marie, sancti Zenonis, sancti Nicolai, sancti En-
tropii et sancti Manritii, in Arcen ecclesias sancti Michaelis, sancti

Zenonis et sancte Marie cum reditibns et pertinentiis earnm, in

Lurano ecclesias sancte Marie, sancti Petri et sancti Lenticarii, in

Pnniano ecclesias'’ sancti Cassiani et sancte Marie, in Mineruio

ecclesias'’ sancti Damiani et sancti Thome, in Verdello minore

ecclesiam sancti Petri, ecclesiam sancti Ambrosii et sancte Marie

cum earnm pertinentiis, in eodem loco ecclesiam sancti Georgii, in

Verdello maiore ecclesias sancti Petri, sancti Michaelis et sancti

loannis
,

in Lanate ecclesias sancti Petri
,

sancti Georgii
,

sancti

Zenonis, sancti Benedict! et sancte Marie, in Sabio ecclesiam sancti

Michaelis, in Sportiatica ecclesiam sancti Alexandri, in Almere

ecclesiam sancti Georgii, in Marliano ecclesiam sancti Lanrentii,

in Osio superiore ecclesias'’ sancti Zenonis, sancti Petri et sancte

Marie, in Osio inferiore ecclesiam sancti Zenonis, in Bolterio ec-

clesias'’ sancti Georgii et sancti Bartholomei, in Cisirano ecclesias*’

sancti Martini et sancti Marci com omnibus earnm pertinentiis.

Decernimus ergo etc. Si qua igitnr etc. Cunctis antem etc. inne-

niant. Amen. Amen. Amen.
R. Ego Adrianns catholice ecclesie episcopus ss. VB.

[f] Ego Imams Tnsculanns episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni^'’ ss.

f Ego Hnbaldus*’ presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

t Ego Inlins presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Hnbaldus presb. card. tit. sancte f in Hiernsalem ss.

t Ego Guido presb. card. tit. Pastoris ss.

f Ego Gerardus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego loannes presb. card. tit. sanctorum loannis et Pauli tit.

Pamachii'’ ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achillei ss.

f Ego loannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f) das Privileg des Erzbisehofs Obert von 1155 Mai fugt hier hinzu in loco

Concisia. g) risogoni. h) Thibaldus. i) Pamorachii.
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f Ego Giiido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

t Ego Gerardus diac. card, sancte Marie in Via lata ss,

t Ego loannes diac. card, sanctorum Sergii et Bacchi*) ss.

t Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

Dat. in territorio Malliani per mannm Rolandi sancte Eomane
ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, VIIII bal. iulii, indi-

ctione III, incarnationis dominice anno M®.C®.L®.V, pontificatus uero

domni Adriani pape IIII anno primo.

k) Luchi.

16.

Hadrian IV. erfeiJt dem Klosfer San Gervaso di Montebello ein

Vrteilerj. Jdenevent llo6 Mars 10.

Atiszug saec. XVIII 2Iailand Arch, di stato (Sciiola diplomatica

— Cod. dipt. Langob.).

Vgl. oben Xr. 10 and Italia pontif. V 533 n. 3.

R. [Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss.] BV.
[Ego] Guido presb. card. tit. s. Grisogoni [ss.]

[Ego] Hubaldus presb. card. tit. s. Praxedis [ss.]

[Ego] Manfredus presb. card. tit. s. Sauine [ss.]

[Ego] lulius presb. card. tit. s. Marcelli [ss.]

[Ego] Gerardus") presb. card. tit. s. Stephani in Celio monte [ss.]

[Ego] Johannes presb. card. ss. lohannis et Pauli tit. Pamachii [ss.]

[Ego] Henricus presb. card. tit. ss. Nerei et Achillei [ss.]

[Ego] Oddo diac. card. s. Georgii ad Velum aureum [ss.]

[Ego] Guido diac. card. s. Marie in Portion [ss.]

[Ego] lacintus diac. card. s. Marie in Cosmedin [ss.]

[Ego] lohannes diac. card. ss. Sergii et Bachi [ss.]

Bat. Beneuenti per mannm Rolandi S. R. E. presbyteri cardi-

nalis et cancellarii, VI id. mar., indictione IIII, incarnationis do-

minice anno M.C.L.V, pontificatus uero domni Adriani pape IIII

anno II.

a) Girardus.

17.

Hildebrand Kardinalpriester und pdpstlicher Legal bestiitigt dem
Abt Christian des Klosters San Fiufhio die von dem Bischof Gar-
sendonius von Mantua geschenlde Kirche S. Leonardi de Cornu, in

der Vorstadt von Mantua. 1157.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 4. 26
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Orifj. und Kopie saec. XII Mailand Arch, di stato (Fondo di

relujione — Mon. di S. Rufivo di Mantova).

In der Kopie cjeht der Kardinalsurlainde der SchenJcungsaJd des

Riscliofs Garsidonitts von Mantua von 1154 August 23 roraus, den

aufter demBischof auch Hildebrand als Kardinaldiahon von S. Eustachio

hat unterschreiben lassen in der Form

f Ego Ildebrandus sancte Romane ecclesi§ diac. card, interfui

et ss.

In nomine Domini. Anno ab incamatione domini nostri lesu

Christi M.C.LVII. Ego Ildebrandus sancte Romane ecclesie pres-

byter cardinalis et sedis apostolice legatns. Ecclesiam sancti Leo-

nardi sitara in suburbio Mantue de Cornu cum omnibus rebus ad
ipsam pertinentibus, quam uenerabilis frater noster Granscendonius

Mantuanus episcopus dilecto fratri nostro Christiano sancti Rufini

abbati concessit, et nos anetoritate beati Petri summi principis

apostolorum et nostra ad habendum et hordinandnm, salua obedientia

Mantuani episcopi, eidem abbati concedimus et confirmamus. Pre-
cipimus etiam, ut nullus clericns uel laicus iamdictum abbatem
deinceps inquietare presumat.

18.

Alexander III. nimmt nach deni Vorgange Hadrians IV. die Hom-
Idrche S. hlaria in Mailand in den apostolischen Schutz und bestdtiqt

die Besitzungen. Tours 1102 Oktobcr 14.

Orig. Mailand Arch, capitolare. — Die andern Kopien sind Italia

pontif. VI 1 p. 70 n. 9 verzeichnet.

Die Urlunde ist nur behannt nach dem Regest bei v. Pflugh-

Harttung Iter p. 205 n. 575. Banach J-L. 10705. — Bie Liste der

Besitzungen laidet:

plebem de Briuio cum cappellis suis et curtem de Briuio cum perti-

nentiis suis, plebem de Arcizate cum cappellis suis et cuidem eiusdem

loci cum pertinentiis suis, curtem de Anigo cum cappella beate

Mari^, cappellam beati Georgii in Lognano, in suburbio Portq nouq
cappellam sancti lacobi et cappellam sanctorum martyrum Primi

et Feliciani, ualles Belegni et Leuentinq, partem plebis et curtis

de Abiasca, curtem de Cauacurta cum pertinentiis suis, curtem de
Pane in sacco cum pertinentiis suis, Gramaenellum, uillam Russam,
Setezanum, Melzum, Gradum, Saluanum, PuUum coctum, Nouedra-
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turn, Karimatum, Trecatum, curadiam de Leuco, decimam de Van-

gozate, centum soldos a monasterio sancti Simpliciani, qoi nobis

annualiter debentnr.

ALEXANDER EPISCOPVS SERYVS SERVORVM DEI. DILEC-

TIS FILIIS MILONI ARCHIPRESBITERO ET GALDINO ARCBn!-

DIACONO ECCLESIE BEATE MARIE MEDIOLAXENSIS EIVSQVE
ERATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVT\TIIS CANONICE
SYBSTITVENDIS IN PERPETYYM.

|

lustis petentinm desideriis etc.

Decernimns ergo etc. Si qua igitur etc. Cunctis antem etc. inue-

niant. AMEN. AMEN. AMEN.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

t Ego Hubaldns Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in lernsalem ss.

j Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Acbillei ss.

j Ego lohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Guilelmus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

t Ego Oddo diac. card, sancti Nicholai in carcere TuUiano ss.

f Ego Arditio diac. card, sancti Theodori ss.

t Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

t Ego Cintbyus diac. card, sancti Adriani ss.

t Ego lohannes diac. card, sauctq Mariq in Porticu ss.

Dat. Turon. per manum He[rijmanni sanctq Romany ecclesiq

subdiaconi et notarii, II idus octub., indictione XI*, incarnationis

dominie^ anno M‘’.C®.LXII'’, pontificatus uero domni Alexandri pape
III anno IIII».

(B. dep.)

19.

Alexander III. nimmt die Kirchc S. Stef'ano di Nerviano nnter

dem Propst Johannes in den apostolischen Schutz nnd hestiitigt die

Besitzungen und Zehnten. Benevent 1169 Aiml 2.

Zicei Kopien saec. XVI 31ailand Arch, arcivescovile (Atti di vi-

sita — Nerviano X. XIV).

Nerviano liegt an der Bahnstreche Mailand—Arona, nicht iceit

von Bho, tmd icar die Piece fiir die Orte Caronno, Cornaredo, Pogliano,

26*
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Labiate, Origfjio, Saronno, Mho, Liicernate, Vanzago und San Pietro

all’ Olmo. Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 135 n. 1.

Alexander episcopns sernns seruornm Dei. Dilectis filiis loanni

preposito de Neruiano eiusqne fratribns tam presentibns qnam fu-

tnris canonice substitnendis [in perpetnnm]. Qnotiens illnd a nobis

petitnr quod iustitie"^ et rationi conuenire cognoscitur, animo nos

decet libenti*) concedere et petentinm desideriis congruum impartiri

snffragium. Qnamobrem, dilecti in Domino filii, uestris instis pe-

titionibus clementer annnentes, ecclesiam beati Stepbani de Xer-

niano, in qua Domino auctore diuino estis mancipati obseqnio, sub

beati Petri et nostra protectione snscipimus et cum iuribus ad

earn pertinentibus apostolice sedis patrocinio communimus. Per

presentis igitur prinilegii paginam apostolica auctoritate statuimus,

nt quecumque bona quascnmque possessiones eadem ecclesia in

presentiarum iuste et canonice possidet aut in futnrnm concessione

pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium sen

iustis aliis modis prestante Domino poterit adipisci, firma nobis

nestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus bee

propriis duximus exprimenda uocabulis, uidelicet ecclesiam sancti

Petri de Poliano et sancti Quirini et sancti Ambrosii et sancti

lulii, in Venzago ecclesiam sancti Cassiani et sancti Cbristopbori

et sancti Martini et sancte Marie de Comate, in Cornaredo ec-

clesiam sancti Xazarii et sancti Angeli et sancti Ambrosii et sancte

Marie, in Landonate ecclesiam sancti Victoris et sancti Petri, in

Carono ecclesiam sancte Margarite et sancti Stepbani et sancti

Petri et sancti Micbaelis, in Serono ecclesiam sancti Petri et sancte

Marie et sancti Saluatoris, in Urigio ecclesiam sancti Georgii et

sancti Eustorgii, in Prenana ecclesiam sancti Petri, in Lucernate'*^

ecclesiam sancti Petri et sancti Antonii, preterea decimam de

Cornaredo integram et specialiter decimam illarum terrarum de

Cornareto, quas canonici sancti Petri de Ulmo colunt, et decimam

de Carono integram et specialiter decimam monasterii illius loci

tam de fructibus terrarum c^uam de foetu pecorum et fructibus

arborum. Xulli ergo etc. Si qua igitur etc. Cnnctis autem etc.

inueniant. Amen.

JI. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopns ss.

Ego Ubaldus Hostiensis episcopns ss.

Ego Bernardus Portnensis et sancte Ruffine episcopns ss.

Ego Hubaldus*) presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

a) iuste. h) libenter. c) suscepimus. (?) Leuernate. e) Nubalo.
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Ego loannes presb. card, sanctoram loannis et Pauli tit. Pamachii/) ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii ia Damaso^- ss.

Ego Boso'') presb. card, sancte Pudentiane') tit. Pastoris ss.

Ego loannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

Ego Tbeodinus presb. card, sancti Vitalis tit. sancte Vestine*’) ss.

Ego Cintbius'-* diac. card, sancti Adriani'"^ ss.

Ego Ugo diac. card, sancti Eustacbii iuxta templnm Agrippe ss.

Ego Vitellus diac. card, sanctorum Sergii"' et Bachi ss.

Ego Petrus diac. card, sancte Marie in Aqniro"’ ss.

Ego Arditio diac. card. sancti Theodor i ss.

Ego lacintus’^ diac. card, sancte Marie in Cosmidin” ss.

Dat. Beneuenti per manum Giratiani sancte Bomane ecclesie

snbdiaconi®) ac notarii, quarto non. aprilis, indictione secunda, in-

carnationis dominice anno millesimo centesimo sesagesimo nono,

pontificatus uero domni Alexandri pape tertii anno decimo.

f) Pamachini. g) Damasco. h) Bobo. i) Prudentiane. k) lustine.

1) Chintius. m) Andriani. n) Segri. o) Acpiario. p) card. feliU. q) la-

cobus. r) Colundi. s) subdiaconi fehlt.

30.

Hildebrand Kardinalprkster mid apostolisclier Legal in der Lom-
hardei hesUitigt die Sentenz das Bischofs Johannes von Bologna in

deni Streit ztvischen dem Aht Guido von S. Maria dl Poniposa und
dem Prior Monaldus von S. Maria in Portii.

Im Kloster S. Maria di Bagliolo 1171 Miirz 38.

Eingeriicld in zirei Notariatsinstriimente von 1171 Miirz 28, 3Iai-

land Arch, di stato (Fondo di rcligione — Monastero di Pomposa).

Zur Sache rgl. Italia pontif. V 184 n. 19. Dir eriviihnte Sentenz

des Bischofs Johannes von Bologna (1. c. n. 18) ist im Staafsarchiv

von 3Iailand nocli im Original vorhanden.

f In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti. Ego Ildeprandus

sancte Eomane ecclesie presbyter cardinalis atque legatus in par-

tibus Lonbardie ex special! delegacione domini pape cognoscens de

causa, que uertitur inter Gruidonem abbatem de Pomposea et Mo-
naldum priorem sancte Marie in Portu, pronuncio sentenciam lo-

hannis Bononiensis episcopi, de qua ex apellacione facta cognosce

iustam fore, et ipsam confirmo et, sicut ipse absoluit abbatem a

priore uel priorem ab abate et sicut unum alter! condemnauit,
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ita et ego absolno et condemno et per omnia, sicut ipse diffiniuit,

diffinio.

31.

Alexander III. nimmt die Kirche S. Stefano di Nereiano unter

dem ProjiSt Johannes in den apostolischen ScJmtz und hestatigt ihr den

Zehnten von Cornaredo und Caronno und die vom Erzhischof Galdinus

gefdllte Sentens iiber die Kirche von Villanova.

Tusculanum 1171 Juli 5.

Zwei Kopien saec. KVI Mailand Arch, arcivescovile (Atti di vi-

sita —• Nerviano X. XIV).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 13.j n. 2.

Alexander episcopns seruus sernornm Dei. Dilectis fib'is lo-

anni preposito plebis beati Stephani de Nerniano einsque fratribus

tarn presentibns quam futuris canonice substitnendis in perpetuum.

Qnotiens illud a nobis petitur quod religioni et honestati noscitnr

connenire, animo nos decet libenti concedere et petentinm desideriis

congrnnm suffragium impartiri. Eapropter. dilecti in Domino filii,

uestris*'^ instis postnlationibns clementer annuimns et prefatam ec-

clesiam, cni Deo anctore desemitis, sub beati Petri et nostra pro-

tectione snscipimus*’^ et presentis scripti patrocinio commnnimns.

Statuentes, ut qnascnmque possessiones quecumqne bona eadem
ecclesia in presentiarum inste et canonice possidet ant in futnrum
concessione pontificum, largitione regum uel principnm, oblatione

fidelium sen instis aliis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma nobis nestrisqne snccessoribns et'> illibata permaneant. De-
cimationem territorii de Cornaleto, quod canonici sancti Petri de
Ulmo excolnnt, et decimationem monasterii de Carono, sicut eas

ecclesia uestra a quadraginta annis retro pacifice habuit, nobis et

per nos eidem plebi anctoritate apostolica confirmamns. Preterea

presenti decreto sancimns et anctoritate sedis apostolice prohibemns,

ne qnis intra terminos pafochie predicte plebis absque licentia

Mediolanensis archiepiscopi et nestro assensu ecclesiam nel orato-

rinm andeat edificare, salnis nimirum priuilegiis Romane ecclesie.

Insnper antem**) diffinitionis sententiam, qnam inter nos et abbatis-

sam sancti Petri de Carono super ecclesia de Villanona cum inre pa-

rochiali et decimatione einsdem monasterii uenerabilis frater noster

Galdinus Mediolanensis archiepiscopns
,

apostolice sedis legatns,

a) dictis. 6) suscepimus, c) ex. d) aut.
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rationabiliter protidisse dignoscitur, sicut in autentico scripto exinde

facto continetur, present! pagina dnximus confirmandam. Decima-

tiones antem nniuersarum terrarum, de quibus eidem plebi ins deci-

mationis competit, non dempto ficto ant medietate, tertio uel quarto,

integras'^ nobis et per uos eidem plebi auctoritate apostolica con-

firmamns. Ad bee cum scriptum sit, neminem debere falcem mittere

in messem alienam, per huius script! paginam prohibemus. ne ali-

cui liceat parochianis uestris et presertim paroebianis de Villanoua,

uobis imiitis, sacramenta ecclesiastica ministrare aut fines paroebie

uestre uiolenter inuadere uel de paroebianis ipsis iura sibi paroebialia

usurpare. Decemimus ergo etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc.

inueniant. Amen.

Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss.

Ego Bemardus Portuensis et sancte Buffine episcopus ss.

Ego Guilelmus*) presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

Ego IJgo diac. card, sancti Eustaebii iuxta templum Agrippe ss.

Ego Arditio diac. card, sancti Tbeodori ss.

Dat. Tusculani per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, tertio non. iulii, indictione quarta, incama-

tionis dominice anno millesimo centesimo septuagesimo primo, ponti-

ficatus uero domni Alexandri pape tertii anno duodecimo.

e) decimationis. /') integris. <j) LUclie. h) Prudentiane.

Alexander 111. nimmt nacli deni Vorganye Fasclials II., Qdixfs II.

nnd Innocent II. das Nonnenldostcr S. Pietro di Brugora anfer der

Abtissin Margarita in den apostolischen SeJads and iestdtigt die Be-

sitzungen and Rechte gegen rinen Jahreszins von 12 Madandrr De-

naren. Tascalanani 1180 Jani 28.

Fiinf Kopien saec. XVI sg. Mailnnd Arch, di stato (Fondo di

religione — Brugora).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 15.j n. 7 and ohai Xr. 1. .'2. 8.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Cbristo

filiabus Margarite abbatisse monasterii“) sancti Petri de Brugula'‘>

a) raonasterii feldt. h) Brugora B.
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eiusque sororibus tarn presentibus quam futuris regularem uitam

professis') in perpetuum. Prudentibus uirginibus, qne sub babitu

religionis accensis lampadibus per opera pietatis iugiter se pre-

parant ire obniam sponso, sedes apostolica debet subsidinm*^ im-

pertiri, ne forte cuiusKbet temeritatis incursus ant eas a proposito

reuocet aut robur, quod absit, sacre religionis infringat. Eapropter,

dilecte in Cbristo filie, nestris iustis postulationibus Kbenter an-

nuimus et monasterium nostrum sancti Petri de Brugula*’*, in quo

diuino estis obsequio mancipate, quod ad ins et proprietatem Ro-
mane ecclesie noscitur pertinere, ad exemplar felicis recordationis

predecessorum nostrorum Pascalis, Calisti atque Innocentii Eo-
manorum pontificum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et presentis script! priuilegio communimus. Statuentes, ut quas-

cumque possessiones quecumque bona idem monasterium in presen-

tiarum iuste et canonice possidet aut in futurum concessione ponti-

ficum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis

iustis modis prestante Domino poterit adipisci, firma uobis et eis,

que uobis successerint
,

et illibata permaneant. Sane noualium

uestrorum. que propriis manibus aut suniptibus colitis, siue de nu-

trimentis animal iuni uestrorum nullus a uobis decimas exigere pre-

sumat. Crisma uero, oleum sanctum'’), consecrationes altarium et

basilicarum, abbatisse seu sanctimonialium benedictionem a Medio-

lanensi accipietis arcliiepiscopo, siquidem catbolicus fuerit et gra-

tiam atque communionem apostolice sedis habuerit et ea uobis

gratis et absque prauitate aliqua uoluerit exhibere; alioquin liceat

uobis quemcumque malueritis adire antistitem, qui nostra fultus

auctoritate quod postulatin’ indulgent. Liceat etiam uobis, quotiens

expedierit, ad seruitium Dei et uestri monasterii de Mediolanensi

parocliia honestam et idoneam personam in capellanum eligere et

in eodem loco absque contradictione quorumlibet retinere. Sane
quoniam Deo dicatis mulieribus pro sui sexus imbecillitate beni-

gnius prouidere debemus, auctoritate uobis apostolica indulgemns,

ut abbatissa uestra manum obedientie dare alicui non cogatur. Se-

pulturam preterea ip.sius loci liberam esse decernimus, ut eorum
deuotioni et extreme uoluntati. qui se illic sepeliri deliberauerint

nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nullus obsistat, salua

Decernimus ergo, ut nulli omnino bominum fas sit, predictum monaste-

rium temere perturbare aut eius possessiones auferre aut retinere,

minuere aut quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia integra

c) regulariter professis uitam B. d) operam. e) presidium. f) se-

cundum. y) suscipietis B. h) uoluerint B. i) foljt Liicke bis integra

conseruentur.
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conseruentur], earum pro quarum gubematione et sustentatione con-

cessa sunt, usibus omnimodis*^ profutura. salua^’ sedis apostolice

auctoritate. Ad mdicium autem percepte buius a fiomana ecclesia

libertatis duodecim nuininos Mediolanensis monete singulis annis

nobis nostrisque successoribns persoluetis. Si qua igitur etc. Cunctis

autein etc. inueniant Amen.

Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss.®’

f Ego Hubaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Viuianus presb. card. tit. sancti Stepliani in Celio monte ss.

f Ego Cinthius presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Ego presb. card. tit. sancti dementis ss.

f Ego Matbeus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Mai-ie Transtiberim tit. Ca-

lixti ss.

t Ego lac(intus) diac. card, sancte Marie in Cosmidin^’’’ ss.

f Ego Gratianus diac. card, sanctorum Cosine et Damiani ss.

I Ego lohannes diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti Adriani ss.

Dat. Tusculan. per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbA’ieri cardinalis et cancellarii, IIII kal. iuL. indictione XIII.

incamationis dominice anno M.C.LXXX, pontificatus uero donini

Alexandri pape III anno XXI.

Ti) omnimodis om. 1) salua om. m) ss. fehli hicr uml weiterldn immer.

n) Portiren. o) Ugus. p) Cosmidon.

33.

Luciiis 111. nimmt die Kirclie S, Stefano di Ncrviaiw unter don
Propst Johannes in den apostoJiscltrn Sehutz nnd hcstdtigt die Bc-

sitsungcyi mid Zclmten. VelJetri 118J April 30.

Zn-ei Kopien saec. XFl Mailand Arch, arcivcscovilc (Atti di ri-

sita — Nerriano X. XIFJ.

F(jl. Italia pontif. FI 1 p. 136 n. 3.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis loanni

preposito plebis beati Stephani de Xeruiano eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris canonice"^ substituendis in perpetuum.

Quotiens a nobis petitur quod religioni et honestati conuenire dig-

a) canonice fehlt.
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noscitur, animo nos clecet libenti concedere et petentinm desideriis

congruum suffragiam impartiri. Eapropter, dilecti in Domino filii,

nestris instis postulationibns clementer annuimus et prefatam ec-

clesiam, cui auctore Deo seruitis, sub beati Petri**) et nostra pro-

tectione snscipimus et presentis scripti priuilegio communimus.

Statuentes, ut quascumque possessiones quecumque bona eadem ec-

clesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum

concessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione

fidelium seu iustis aliis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In

quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis : locum ipsum,

in quo prefata ecclesia sita est, et ecclesiam sancti lulii de Poliano.

Decimationem territorii de Cornaleto et decimationem monasterii

de Carono, sicut eas ecclesia uestra a quadraginta annis retro pa-

cifice tenuit et nunc habere dignoscitur, a beato Graldino quondam
Mediolanensi archiepiscopo et postmodum a felicis recordationis

Alexandro papa predecessore nostro uestre ecclesie confirmatam,

uobis et per uos eidem ecclesie auctoritate apostolica confirmamus,

sicut in eorum scriptis autenticis continetur. Decimationes uniuer-

sarum terrarum, de quibus eidem ius decimationis competit, non
dempto ficto aut medietate, tertio uel quarto, integras uobis et

eidem ecclesie nichilominus confirmamus. Insuper autem senten-

tiam inter ecclesiam uestram et ecclesiam sancti Petri de Ulmo
canonice latain, a prefato archiepiscopo postmodum confirmatam

presenti scripto ratam manere censemus. Ad hec cum scriptum sit,

neminem debere falcem mittere in messem alienam, per huius scripti

paginam prohibemus, ne cui liceat fines parochie uestre uiolenter

inuadere uel de parochianis ipsis iura parochialia sibi temere usur-

pare. Decemimus ergo etc. Si qua igitur etc. Cunctis autem etc.

inueniant. Amen.

Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss.

Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

Ego Conradus Salisburgensis minister et Sabinae**) epi-

scopus ss.

Ego Theodinus Portuensis et sancte Euffine sedis episcopus ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

Ego Matheus presb. card. tit. sancti ]\Iarcelli ss.

Ego Laborans presb. card, sancte Marie in Transtiberim tit. sancti

Calixti') ss.

Ego lacinctus' ' sancte Marie in Cosmidin**) diac. cai’d. ss.

6) Petri felilt. c) Salets. d) Sabetiae. e) Calisti. /') laco. y Cosmidi.
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Ego Eainerius diac. card, saacti Georgii ad Velum aureum ss.

Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

Dat. Velletr. jier manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et canceRarii, secundo kal. madii, indictione XV,
incarnationis dominice anno millesimo centesimo octuagesimo se-

cnndo, pontificatus uero domni Lucii pape tertii anno primo.

h) Velleren. i) et feldt.

•24.

Lucius III. nhnmt dii: Kirclie zu Heinit iintcr deni Bisclwf Oddo

in den apostoliscJten Scliutz und hestiififjt die Besitzungen und Zehntcn.

Verona 1184 September 5.

Grig. Mailand Bud. Amhrosiana (n. 4006).

Vbcr die Provenienz dkser wiclitigen Bulk Idfit slch nichts er-

mitteln, Sie staniint nus einem Klosterurcldv, tcie aus einem Dorsual

saec. XVI liervorgeht .Bulla antiqua non pertinens fratribus"'.

LYCIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEL VENERABILI
FRATRI ODDONI BERITEXSI") EPISCOPO EIVSQVE SVCCESSO-
RIBVS CANONICE SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.

]

In eminent!

apostolice sedis specula disponente Domino constituti, fratres nostros

episcopos tarn propinquos quam longe positos paterna debemus cari-

tate
I

diligere et ecclesiis sibi a Deo commissis fraterna sollicitudine

prouidere. Eapropter, uenerabilis in Christo frater, tuis iustis postu-

lationibus clementer annuimus
[
et prefatam Beritensem ecclesiam,

cui Deo auctore preesse dinosceris, sub beati Petri et nostra pro-

tectione suscipimus et pre.sentis scripti priuilegio communimus.
]

Statuentes, ut quascumqne possessiones quecumque bona eadem
ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futumm
concessione pontificum, largitione

]

regum uel principum, oblatione

fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma tibi tuisque successoribus et illibata permaneant. In quibus
|

bee propriis duximus exprimenda uocabulis; ecclesiam de Iituenia

cum omnibus pertinentiis suis, capellam sancti Xicholai, cappellam

sancti Laurentii. cappellam sancti Georgii, cappellam sancte
|

Bar-

bare, cappellam sancti Michaelis in mari, cappellam sancti Symonis

cum omnibus earum terris et pertinentiis suis, cappellam, quam per

ecclesiam Beritensem^’ tenent Maronite, et terram
|

ei contiguam

a) borr. aus BAFiUTEX. h) Icorr. nus Baruten.



364 P. Kehr,

cum omnibus pei-tinentiis suis, decimas Beriti et totius territorii

tarn Grecorum q^uam Latinorum et omnium nationum ibidem mo-

rantium. ius parrochiale tarn infra
j

ciuitatem quam in toto terri-

torio integrum, infra ciuitatem domum, in qua manet W. frater

episcopi, domum, in qua est W. Eraldus. domum, in qua est cantor

M.. domum W. Pibort,
j
domum, in qua est Boninus, domum, in

c[ua est locelinus, cum pertinentiis earum, omnes stationes circa

ciomum episcopi, domum fabrice superiorem et inferiorem et ibidem

duas
1

stationes, ultra uiam publicam duas stationes, et domum ad-

herentem domui canonicorum, quam habent ab episcopo sub annuo

censu cpinque bizantiorum, domum. in qua est lobannes Karoe
]

cum pertinentiis suis, domum Poterie. domum Marie cum gardino

et molendino, duos gardinos et furnum ex eiusdem Marie dono,

furnum iuxta ecclesiam et duo molendina equorum,
[
gardinum infra

ciuitatem iuxta castellum. extra muros gardinum prope castellum,

paruum gardinum iuxta cimiterium, gardinum ante turrim comitis,

gardinum ante Posternam,
|

gardinum Girardi subdiaconi cum terra

adiacenti Bozara Bohadide, terram et uineas de Meidan et inibi

uineam Petri de Platea, uineas de Mimas, uineam de turri losyane

et ibidem
|

uineam, cjuam tenet idem Petrus cum quadam muliere,

terrain de Massara
,
terram de Cosbino cum toto monte, terram

iuxta nemus, uineas et terram lohannis Karoe, uineam Pouee
]

et

turris, singulis diebus duo onera iumentorum de nemore, quod est

prope ciuitatem, molendinum aque et de ipso nemore trabes ecclesie

necessaries et palos ad uineas et ligna ad '
alios usus domus, casalia

Babadun, Tbesenie, Musdelie, Besamun, Aramun, Tordele cum duabus

gastinis, Quadrum dimidium, Salamor dimidium, Bisansoim dimi-

dium, gastinam,
|

quam laborat leremia, cum uillanis et earum

pertinentiis et uineam, quam tenet Terricns diaconus. Decernimus

ergo, ut nulli omnino bominum liceat prefatam Barutensem eccle-

siam temere
|

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas

retinere, minuere sen quibuslibet uexationibus fatigare, sed omnia

integra conseruentur, eorum pro quorum gubernatione ac
|

susten-

tatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua sedis apo-

stolice auctoritate et Tirensis arcbicpiscopi debita reuerentia. Si

qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue
|

persona banc nostre

constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire tentauerit,

secundo tertioue commonita, nisi reatum suum congrua satisfactione

correxerit, potestatis bonorisque sui careat dignitate reamque se

diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sa-

cratissimo corpore ac sanguine Dei et domini re demptoris nostri

lesu Cbristi aliena fiat atque in extreme examine districte ultioni
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subiaceat. Cunctis autem eiclem loco sua iura sernantibus sit pax

domini nostri
|

lesu Cbristi, quatenus et bic frnctmn bone actionis

percipiant et apnd districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.

AMEN. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Tbeodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Teobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego lobannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

f Ego Pand(uKus) presb. card. tit. basilice XEi Apostolorum ss.

f Ego Arditio sancti Theodori diac. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Sofredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Albinus sancte Marie None diac. card. ss.

Dat. Yeron. per manum Hugonis sancte Romane ecclesie no-

tarii, non. septembr.
,

indictione secunda, incarnationis dominice

anno M®.C°.LXXXIIII
,

pontificatus uero domni LYCII pape III

anno III.

(^B. dep.)

Urban III. nimnd nach deni Vorganijc Alexanders 111. itnd Lu-

cius’ 111. die Kirche S. Stcfuno di Neniano untcr deni Propst Jo-

hannes in den ajiostolischen Schut.z and bestiitigt die Bes'd.tiiHgen and

Zehntcn. Verona IISO Jiini 30.

Zwci Kopien saec. XVI Mailand Arch, arcivescovile (Atti di

visita — Xeruiano X. XIV).

Vgl. Italia pofitif. VI 1 p. 130 n. 4.

L^rbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis loanni

preposito plebis beati Stepbani de Xeruiano eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur quod religioni et“^ bonestati no-

scitur conuenire, animo nos decet libenti concedere et petentinm de-

sideriis congrtium sufFragium impartiri. Eapropter, dilecti in Do-

mino filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et

a) qae.
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prefatam ecclesiam, in qua diuino estis mancipati*' obsequio, ad'^

exemplar felicis recordationis Alexandri et Lucii Romanorum pon-

tibcum sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et**^ pre-

sentis scripti priuilegio communimus. Statuentes. ut quascumque
possessiones queciimque bona eadeni ecclesia in presentiarum inste

et canonice possidet ant in fnturum concessione pontificnm, largi-

tione regum uel principum, oblatione fidelium seu iustis aliis modis

prestante Domino poterit adipisci. brma nobis uestrisque successo-

ribus et illibata permaneant. In quibus bee propriis duximus expri-

menda uocabulis : locum ipsum, in quo prefata ecclesia sita est, cum
omnibus pertinentiis suis. Decimationem territorii de Cornaleto,

quod canonici'^ sancti Petri de LTmo excolunt. et decimationem

monasterii de Carono, sicut eas ecclesia uestra a quadraginta annis

retro pacifice babuit, uobis et per uos eidem plebi auctoritate

apostolica coufirmamus Insuper etiam sententiam a Villelmo quon-

dam sancti Ambrosii abbate et a Landulfo eiusdem ecclesie quon-

dam preposito et ab Alderico de Carimate, Landulfo presbytero,

Amizone de Sala, Henrico de Yenzate, Anselmo de Pusterla, Ottone

Vicecomite^’, lordano de Clini. Ottone de Sesto, Guazone Comensi,

ordinariis ecclesie sancte Marie Maioris, inter nestram et sancti Petri

de Ubno ecclesias*' super controuersia decimationis territorii de

Cornaleto
,
quod ipsi clerici excolebant

,
canonice latam et a bone

memorie Galdino Mediolanensi arcbiepiscopo confirmatam, sicut sine

prauitate facta est et ab utraque parte recepta’) et in autentico

scripto exinde facto plenius continetur, ratam babemus et auctori-

tate apostoKca confirmamus. Preterea presenti decreto sancimus et

auctoritate sedis apostolieg probibemus, ne quis infra terminos pa-

roebie predicte plebis absque licentia Mediolanensis arcliiepiscopi

et uestro assensu ecclesiam uel oratorium audeat edificare, saluis

nimirum priuilegiis Romane ecclesie. Insuper autem diffinitionis

sententiam, quam*-* inter uos et quondam abbatissam sancti Petri

de Carono super ecclesia de Villanoua cum iure parocbiali et deci-

matione') eiusdem monasterii bone memorie Galdinus Mediolanensis

arcbiepiscopus rationabiliter protulisse dignoscitur, sicut in autentico

scripto exinde facto continetur, presenti pagina duximus confirman-

dam. Decimationes autem uniuersarum terrarum, de quibus eidem
plebi ius decimationis competit, non dempto ficto aut medietate,

tertio uel quarto, integras uobis et per uos eidem plebi auctoritate

apostolica confirmamus. Ad bee cum scriptum sit, neminem debere

falcem mittere in messem alterius, per buius. scripti paginam pro-

b) municipati, c) et. d) quod. e) canonica. f) confirmauit.

g) Vicecomiti. h) ecclesiis. i) receptam. I) que. 1) decimationem.
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hibemus, ne alicui liceat parochianis uestris et presertim parocbianis

de Villanoua, nobis inuitis, sacramenta ecclesiastica ministrare aut

fines parochie nestre uiolenter inuadere uel de parocbianis ipsis

iura sibi parocbialia usnrpare. Decemimus ergo etc. Si qua igitur

etc. Cnnctis autem etc. inueniant. Amen.

Ego Erbanus catbolice ecclesie episcopus ss.

Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

Ego Panins Prenestinus episcopus ss.

Ego Joannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

Ego Petrus de Bono presb. card. tit. sancte Susanne ss.

Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti’"’ ss.

Ego Pandulpbus presb. card. XII Apostolomm ss.

Ego Melior presb. card. sanctorum loannis et Pauli tit. Pagmacbii ss.

Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

Ego lacinctus®) diac. card, sancte Mari^ in CosmidinP) ss.

Ego Octauianus sanctorum Sergii’' et Bacbi diac. card. ss.

Ego Eolandus sancte Blarie in Porticu*'^ diac. card. ss.

Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Eomane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii. secundo kal. iulii, indictione quarta.

incamationis dominice anno millesimo centesimo octuagesimo sexto,

pontificatus uero domini Erbani pape tertii anno prime.

m) Calisti. «) fohjt et. o) laco. y) Cosmidi. q) Segri. r) Paruen.

26.

Urban III. nimmt die Kirchc San Giorf/ia (li Beiiiate in den

apostoliscben Schutz and bestdtigt die Beget, Exemption and liecJde.

Verona 1187 Febniar 24.

Kopie saec. Xlll Mailand Arch, di sfafo.

J-L. 15940. Vgl. Italia pontif. VI 1 p. Id4 n. 2.

Die Kanonitia von Bernate, dem Famdiengut der Crivetli, hat

belanntJich, Urban III., der friihere Erzbischof von Mailand aus diesem

Hause. eingerichtet and der Kirche S. Maria in Crescenzago nnter-

stellt nnd dies Verhdltnis in einem Privileg von 1186 November 25

geregelt (IP VI 1 p. 134 n. 1). Biese Bestimmungen nerden in der

folgenden UrJeunde, der ersten, die an den Propst vem Bernate selbst

gerichtet ist, teils iviederholt teils ericeitcii, uas hernach Clemens III.

nnd Celestin III bestdtigt haben.

Mit der Uberlieferitng steht es lldglich ; die Originale nnd iilteren

Kopien scheinen ganz verloren zu sein.
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T^rbanus episcopus seruus seraortiin Dei. Dilectis filiis Conrado

preposito sancti Georgii de Brinate eiusqne fratribus tarn presen-

tibus quam futaris canonicam uitam professis in perpetnum. Ad
inrigandam none religionis plantam, qne in ecclesia nestra anctore

Domino per institntionem canonici ordinis pnllnlaxiit, tanto solli-

citins nolnmns manum paterne circnmspectionis extendere, qnanto

circa initia ad id fementioribus noscimnr®) desideriis intendisse, ut

nidelicet pie connersationis propositum*), sicnt nostris stndiis diuine

miserationi cooperantibus in eadem ecclesia est exortnm, ita semper

notis diligentie nostre inpensis ad bonorem Dei precedente ipsins

gratia snscipiat incrementnm. Eapropter, dilecti in Domino filii,

nestris postnlationibns inclinati, predictam ecclesiam, in qna dinino

mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra protectione sns-

cipimus et presentis scripti priuilegio communimus. In primis si-

quidem statnentes, ut in eadem ecclesia ordo canonicus secundum

Dei timorem et beati Augustini regulam atque institutionem fra-

trum de Cressentiago perpetuis temporibus inuiolabUiter obsernetur.

Eidem uero ecclesie de Cressentiago uestra ecclesia de ordinis ob-

seruantia sicut filia matri respondeat et debitam obedientiam exibeat

et bonorem, ac prepositus ipsius ecclesie de Cressentiaco in ecclesia

uestra correctionem babeat regularem, ita tamen ut fratmm eius-

dem ecclesie, si quando defeceilnt, supplere teneatur aliorum subro-

gatione defectum. Preterea quascumque possessiones quecumque

bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet aut

in futurum concessione pontificum, largitione regum uel principum,

oblatione fidelium sen aliis iustis modis prestante Domino poterit

adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant.

In quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis : locum ipsum,

in quo prefata ecclesia sita est, cum omnibus pertinentiis suis,

parroebiam totius curtis de Brinate, uniuersas possessiones, quas

a monialibus de Caron(o) titulo adquisiuimus emptionis, excepto

portu et glarea, ita tamen quod in Ticino pro uobis et familia

uestra usum piscandi et portus transitum de concessione nostra sine

exactione aKqua liberum babeatis, nemora glaree, si qua ibi fuerint,

in uestros usus pariter sine contradictione aliqua conuertentes,

ceteris nsibus tarn glaree qiiam portus germano et nepotibus nostris

et eorum beredibus reseruatis. Possessiones etiam, quas a monachis

sancti Vincentii'* aut a militibus de Arconat(e) uel a militibus de

Dugnat(e) emimus, sicut in instrumentis factis exinde continetur,

et possessiones, quas apud locum ipsum de Brinate iamdicti ger-

a) noscuntur. I/) prepositum. c) Vieentii.
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manus et nepotes nostri quietas nobis et liberas dimiserunt, et

possessiones insuper, quas aput Griasciat(e) comparauimns, sicut in

instmmento autentico continetur, que omnia, nobis et per nos ec-

clesie uestre ad honorem Dei et beati Georgii martyris intuitu

pietatis donauimus et firmamus: decimam uero predictarum pos-

sessionum et omnium, que in curte de Bruninat(e) iustis modis pote-

ritis adipisci, nobis et ecclesie uestre metropolitica Mediolanensis

ecclesie auctoritate concedimus et auctoritate apostolica confirmamus,

ita quod monialibus eiusdem loci occasione cuiusquam rescripti els

ab ecclesia Mediolanensi indulti, quod contra huius nostre conces-

sionis tenorem babere nolumus firmitatem, uel alii.s personis nequa-

quam de possessionum ipsarum prouentibus teneamini decimas ex-

bibere. Verum ut liberius obsequiis possitis uacare diuinis et

regularem ordinem obseruare, uos et ecclesiam uestram et parocbiam
suam superius annotatam ab omni iurisdictione Coriopict(i) et De-
rag(i) plebium auctoritate, qua dante Domino uniuersali ecclesie

preminemus, eximimus et ab omni grauamine Mediolanensis ecclesie

liberam decemimus et inmunem, ita quod predictis plebibus quic-

quam iuris aliquando sibi in ecclesia uestra uel parrocbia uendicare

aut Mediolanensi ecclesie in ipsam exactionem quamlibet exercere

minime liceat, eo dumtaxat excepto, quod Mediolanensi arcbiepi-

scopo annuam libram cere nomine census in uestra ecclesia reser-

uamus, ut ab eo uobis oportuiie defensionis auxilium iu uestris

necessitatibus inpendatur. Si uero arcbiepiscopus eandem ecclesiam

contra statutum nostrum maUtiose aliquo tempore molestauerit, nisi

tertio requisitus congrue emendauerit, extunc earn non solum in
[a]liis, sed etiam in solutione census a iurisdictione ipsius exemptam
statui[mus] et sicut specialem filiam ad ius et proprietatem Romane
ecclesie, saluo iure ecclesie de Cressentiaco

,
libere deuoluendam.

Germane autem et nepotibus nostris et eorum beredibus ius patro-
natus in ipsa ecclesia reseruamus, ut earn in suis iustitiis defendere
teneantur; non tamen, ut in ipsa quicquam aliud sibi uendicare

debeant, nisi que ecclesiarum fundatoribus in eisdem ecclesiis se-

cundum sacrorum canonum statuta debentur, uidelicet ut, si quis
eorum ad‘) conuersionem uestram aliquando transire uoluerit in
consortium uestrum recipi debeat, aut si uergeret ad inopiam, non
ex debito, sed ex gratia caritatis ei secundum facultates ecclesie

uestre pium subsidium conferatur. Sane laborum uestrorum, quos
propriis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis anima-
lium uestrorum nullus a uobis decimas extorquere presumat. Liceat

d) motropolitica. c) a. f) uolueriut.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachricliten, Phil-hisl. Kiasse. 1912. Heft 4. 27
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quoque nobis personas liberas et absolntas ex seculo fugientes^^

ad*> connersionem recipere et eas absque contradictione aliqua re-

tinere, ita dnmtaxat*) quod mulieres ad connersionem recipiendi

omnem nobis interdicimns anctoritate apostolica facnltatem. Se-

pnltnram qnoque ipsins loci liberam esse decemimns, nt eornm

denotioni et extreme nolnntati, qui se illic sepeliri deliberanerint,

nisi forte excommnnicati uel interdicti fnerint, nnllns obsistat,

salna tamen institia illamm ecclesiarum, a qnibns mortnornm cor-

pora assnmnntnr. Liceat autem nobis ad cadanera eornm, qni apnt

nos elegerint sepulturam
,
cum crnce nestra sine contradictione

accedere et eos ad uestram ecclesiam deportare. Cum antem gene-

rale interdictum terre fuerit, liceat nobis clausis iannis, exclnsis

excommunicatis et interdictis
,
non pnlsatis campanis

,
snppressa

noce dinina offitia celebrare. Crisma uero, oleum sanctum, conse-

cration es altarium seu basilicarnm, ordinationes clericornm, qni ad

sacros ordines fuerint promonendi, et cetera ecclesiastica sacramenta

a Mediolanensi suscipietis archiepiscopo, siquidem catholicns fuerit

et gratiam atque communionem apostolice sedis habuerit; alioqnin

liceat nobis quern malueritis adire antistitem, qui nostra fultns

auctoritate quod postulatur indnlgeat. Inhibemus autem, ne in

ecclesiam uel personas nestras qnisqnam excommunicationis, suspen-

sionis uel interdicti sententiam sine manifesta et rationabili causa

et seruato iuris ordine andeat promnlgare, nisi tale commissum

fuerit, in quo non sit ordo iuditiarins requirendns. Vemm tran-

quillitati uestri ordinis et honestati prouidere uolentes, in cansis

ecclesie uestre, donee per testes idoneos uel publica instrnmenta

intentio nestra probari potuerit, prestandi inramentum, quod in

partibus nestris noua superstitione requiritur, omnem nobis inter-

dicimns facultatem, et ut fratres nestros, qui idonei fuerint, ad

testificandum pro nobis libere inducatis, per eos uestram iustitiam

nendicantes uel iniuriam repellentes, nobis et per uos ecclesie uestre

anctoritate apostolica indulgemus. Probibemus insnper, nt nulli

fratrum uestrorum post factam in eodem loco professionem fas sit,

nisi artioris religionis obtentu absque prepositi sui licentia de

eodem discedere; discedentem uero sine commnnium litterarum cau-

tione nullus audeat retinere; quodsi ea grauitate, qua decet, a

nobis secundo tertioue conmonitus egressns frater ad obedientiam

prepositi sui, qui pro tempore fuerit, ad collegium uestrnm redire

contempserit, liceat eidem preposito uincnlo ipsum excommunica-

tionis astringere; qne sententia, donee ad debitam satisfactionem

y) fugentes. K) a. i) dumtaxa.
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redierit, minime relaxetur. Ad hec quia nonnuUi per appellationis

diffuginni in religiosis conuentibus suorum prelatonim correctiones

enitant et quod ad tutelam innocentie est inuentum, in dissolutionis

materiam abutnntur, statuimus, ut nullns in domo nestra professus

a regnlari correctione prepositi uel obseruantia religionis et ordinis

contra statuta Lateranensis concilii in nocem appellationis erumpat;

qnodsi attemptare qnisqnam presumpserit, appellationi ipsi decer-

nimns nullatenus defferendum, quominus id quod regnlaris disci-

plina poposcerit, idem prepositus cum consilio sanioris partis capi-

tuli exequatur
;
qnodsi aliquis in domo nestra professus in fratrem

suum clericum uel connersum manus uiolentas iniecerit, liceat eidem

preposito ipsum de apostolice sedis auctoritate absoluere et delin-

quentem correctione debita castigare. Preposito autem, qui pro

tempore fuerit, ecclesie uestre decedente, fratres eiusdem ecclesie

de se ipsis, si inter eos idoneus repertus fuerit, alioquin de col-

legio fratrum ipsorum de Cressentiaco sibi prepositum eligendi

liberam habeant facnltatem, ita tamen quod electus a preposito de

Cressentiaco confirmationem accipiat, nee ibi aliquis per niolentiam

sen cuiuslibet surreptionis astutiam preponatur, nisi quern fratres

taliter, ut predictum est, secundum Deum et statuta canonica

duxerint eligendum. Decernimus erga etc. Si qua i[gi]tur etc.

Cunctis autem etc. inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Urbanus catholice ecclesie episcopus ss. BV.
Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

Ego Melior presb. card, sanctorum lohannis et Pauli tit. Pamachii ss.

Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

Ego lacintns sancte Maiie in Cosmedin diac. card. ss.

Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

Ego Eollandus sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

Ego Petrus sancti Xicolai in carcere Tulliano™) diac. card. ss.

Ego Eadulfus sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardinalis et cancellarii, VI kal. martii, indictione quinta,

incarnationis dominice anno M‘'C®LXXXVI®, pontificatus uero domni

Urbani pape III anno secundo.

k) Plenestinus. T) XXII. m) pnlliano.

27 *
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27.

Urhan III. hestatigt der Kirclie S. Maria di MontevegUo die Be-

sitsungen, die Freiheit von Zehnten, das BecJit heim Interdild Gottesdienst

zu halfen, die WaJd des Erzpriesters, das Privileg des Biscliofs Gerard

von Bologna, das AuftialmerecM und die Sepultura libera.

Verona 1187.

Auszug saec. XVI Mailand Arch, di stato (Fondo di religione —
S. Affra con S. Salvatore di Brescia).

Vgl. Italia pontif. V 294 n. 5 zu 1186 (J-L. 15719). — Aus
dem Auszug geld hervor, dafi das Privileg Urbans III. genau mit der

beJeannten Bulle Gregors VIII. (1. c. n. 6) iibereinstimmte. Xach der

summarischen Datierung iiiirde es aber zu 1187 zu setzen sein.

Urbanus episcopus seruus seruoram Dei. Dilectis filiis arebi-

presbitero ecclesi§ beate Mari^ Montis Bellii eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris canonicam uitam professis in perpetnum.

blonet nos. Dat. Veron^ a. D. MCLXXXVIII, sui pontificatus

anno secundo.

• 28.

Die Kardinule Adelard von S. Marcello tend Eadulf von S. Gi-

orgio in Velabro entscheiden einen Streit zwisehen dem Biscltof Anselm

von Como und dem Aht Ambrosius von S. Ambrogio in Mailand.

Ferrara 1187.

Konzept Mailand Arch, di stato.

Auch das aiif Grand des Konzepts angefertigte Original ist er-

halten and von PurkelU 3Ion. Amlros. p. 107.3 gedrucht. Idas Ver-

hdltnis ist ganz de.utlich: das von einem Kanzleischreibcr bereits in

Form ciner lieinschrift inundierte Konzept wurde vorgclcgt and von

andcrer Hand durchkorrigiert and mit der Datierung versehen, dann

zur Rcinsehrift demsclben Schreiber zuriickgegeben. — Vgl. IP VI 1

p. 94 n. 30.

A. sancte Romane ecclesie presbyter titulo sancti Marcelli et

R. sancti Georgii ad Velum aureum diaconus Dei gratia cardinales

omnibus, ad quos littere iste
|

peruenerint, salutem in Domino.

Kotum uobis facimus, quod, cum causa, que uertebatur inter An-
selmum Cumanum episcopum et Ambrosium

]

abbatem monasterii

sancti Ambrosii Mediolanensis super districto octo locorum“), scilicet

a) octo locorum getilgt; daruber hominum beati Ambrosii in his octo locis.
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Giudino, Caddolo, Canobio, Cadampino, Bedano*'' in nalle
|

Luani,

Koboreto, Cosio‘^> et Allebio'*' in nalle Telina, et hominum in pre-

dictis locis super terram beati Ambrosii*^ habitantinm nobis primo

fuisset a domno Uribano tercio felicis recordationis
,
postmodnm

uero a domno Gregorio VIII® snccessore eius examinanda deter-

minandaque comissa, asserente episcopo Cumano'^, districtum illnd

ad se de inre spectare et quibusdam rationibus snam intentionem

fundante et^' ex eo precipae, quod
j
districtum supradictorum lo-

corum mnlto tempore, id est L uel LX annis quasi possederat.

E contrario uero snpradictus abbas idem districtum allegatio;ne

multiplici uendicabat^^. Introducebat enim pro se Romani ponti-

ficis Gregorii et quorumdam imperatorum et regnm, scilicet
j

Lotarii, Lodoihci*\ Arnulfi, Berenguarii Conradi secundi atque

Frederici*^ priuilegia longissimique temporis, id est XXXV et XL
annorum

|

quasi possessionem. Insuper qnandam sententiam, per

quam Campilionis curia uidebatur cum omnibus pertinentiis snis

ab
I

omni conditione Cumani episcopatns ex confessione Heliberti'^

episcopi predicti episcopatus liberata Introducebat etiam et

alias quam
|

plurimas quidem rationes"'. Nos uero”^ consideratis

eis, que apud alios delegates fuerant actitata, et receptis attel-

stationibus utriusque partis sub sigillis eornmdem delegatorum et

allegationibus sub nostra presentia et instrumentis publicis suffi-

cienter inductis, omnia diligenter examinauimus babitoque consilio

cum quampluribus sapientibus, supradictorum octo locorum^^ di-

strictum A. monasterii sancti Ambrosii Medio lanensis abbati''^ adiu-

dicauimus, auctoritate qua fungebamur
|

inhibentes®^ iam dicto epi-

scopo, ne^-’ sepedictorum locorum homines"* terram predicti mo-
nasterii colentes”* debere distringi in aliquo presumat"’ de '* cetero

6) Betlano Or. c) Coso Or. d) Alebio Or. e) et hominum — beatj

Ambrosii getilgt) im Or. dber ist hloU fcnigelassen et hominum in predictis locis.

/) episcopo Cumano getilgt; dariXber abbate. g) der gauze Passus et ex eo —
uendicabat ist getilgt. h) Lodoici Or. i) Berengarii Or. it) Fredici.

1) EUberti Or. m) iiber der Zeile trug der Korrektor hier naeh Ad hec autem et

XL et XXXV et XXX annorum possessionem probabat
;

tilgte diese Worte aber gleich

tcieder. n) hier trug der Korrektor iiber der Zeile naeh Episcopus uero econtra

LX (annorum possessio korr. in) annis se possedisse districtum quamplurimis testibus

asserebat, causam possessionis nec testibus nec instrumentis astruens. o) uero

getilgt. ]j) supradictorum getilgt; dariiber beati Ambrosii hominum in supra-

dictis. q) locorum km-r. in (loc)is; iiber der Zeile habitantinm. Im Or. beati

Ambrosii hominum in supradictis VIII locis super terram eiusdem sancti Ambrosii

habitantinm. r) daruber et eius ecclesie. s) inbibentes getilgt. t) ne getilgt;

daruber super districto. ii) korr. in (homin)um
;

ein dann folgendes liinzuge-

fiigtes Wort (beati) ist teieder getilgt. v) korr. in (colent)ium. w. debere —
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molestare. Et ne ea que a nobis ordinata sunt*^, tractu temporis®''

ualeant immutari, presentem paginam
|
nostrorum sigillornm muni-

mine fecimus insigniri. Acta Ferrar. anno uero®> ab incarnatione

M.C.LXX°.VIII, indictione VI.

presumat getilfft ;
dariiher occasione district! (beide Worte sind dber icieder getilgt)

silentium imponentes; tin Or. perpetuum silentium imponentes. x) de cetero —
ordinata sunt getiJgt; daruber Et ut ea que a nobis ordinata sunt. y) im Or.

ist das bier im Konzept vergessene non richtig eingefugt. z) tinsicher; fehlt

im Or.

29.

Grerior VIII. nimmt das Kloster San Vietro in 3Iodena in den

apostoIiscJien Sclnitz und hestdtigt die Kirchen and Besitzungen, welclic

der Alt mid seine Vorgdnger seit 40 Jahren ohne Unterhreclmng le-

sitzen. 3Iodena 11S7 November 22.

Orig. Madand Arch, di stcdo (Bolle e hrevi).

Von dem 1860 nach Blodena zuriichgegebenen Bonds von San

Pietro sind einige Urktinden in 3Iailand znruckgeblieben
,

darunter

Alexanders III. groJJes Privileg von 1173 (IP V 316 n. 7) und nnser

Heines Privileg Gregors VIII., das im Anfang wbrtlich ubereinstimmt

rnif der IP V 318 n. 17 verzeichnefen Urkunde Gregors VIII. von

demselben Page.

GREGOKIVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis . .

abbati et capitulo sancti Petri Mutinensis salutem et apostolicam
|

benedictionem. Ad hoc sumus licet immeriti ad uniuersalis ecclesie

regimen superna prouidentia deputati, ut de omnijum ecclesiarum

statu pastoralem sollicitudinem habeamus et eorum iura, quantum
nobis Dominus dederit, conser uemus. Eapropter, dilecti in Domino
filii, uestri.s iustis postulationibas annuentes, monasterium uestrum

cum
1

omnibus bonis et possessionibus, quas in presentiarum ratio-

nabiliter possidetis uel in futurum iustis mo!dis Deo propitio po-

teritis adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et pjresentis scripti
|
patrocinio communimus. Ecclesias autem et

possessiones monasterii uestri in ea libertate et institutione fu-

turis temporibus haberi censemus, in qua sunt a quadraginta retro

annis a uobis et pre decessoribus uestris rationabiliter sine inter-

ruptione possesse. Xulli ergo omnino hominum liceat
|

banc pa-

ginam nostre protectionis et constitutionis infringere uel ei ausu
temerario contraire.

|

Si quis autem hoc attemptare presumpserit,
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indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
|

apo-

'stolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Mutin, X kal. de-

cembr., indictione VI.
|

(B. dep.)

30.

Clemens III. hestiitigt clem AM Nicolmis des Klosters S. Petri

ad Aram in Neapel einen zwischen ihm uml dem Bischof von Puteoli

iiber die Kirche S. Angeli de Monte Christi gesehlossenen Vergleich.

Lateran 1188 November 27.

Aussug im Ms. ^Bullae pontificiae et privilegia regia, quae repe-

riuntur in arcMvio s. Petri ad Aram Neapolis cangregationis canoni-

corum regtdarium Lateranensium“, s. XVI, Mailand Arch, di stato

(Fondo di religione — S. Affra con S. Salvatore di Brescia).

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Ni(colao)

abbati sancti Petri ad Aram etc. Quae ad sedanda. Dat. Lat.

V kal. decemb. pontificatus [nostri anno] prinio.

31.

Clemens HI. bestiitigt dem Meister und dcti Briidern des Hospitals

und den Delcunen des Armenverbandes in Mailand das auf Anordnung

des f Frzbischofs Galdinus zwischen ihnen vereinbarte Statut.

• Lateran 1190 Mdrz 1.

Kopie saec. XIII Mailand Arch, dell’ Ospedale Maggiore [B].

Has Statut von 1168 August 22 ist gedrucht von Saxius Archiepp.

Mediolanen. series 11 564 = Cappellelti XI 173; 3Ion. hist. pcdr.

Leg. municip. IL 1 p, 888 und Forcella Iscrizioni cristiane in Milano

VIII 75 aus dem Ms. 31iscellanea des Franc. Castelli, jetzt in der

Bibl. Amhrosiana (N 300 sup. fol. 3), der es abschrieb ex „tabula

lapidea, alias affixa muro hospitalis Brolii uersus plateam et nunc

asportata intra muros dicti hospitalis et maximo cum sudore ex-

tracta
,

quia erat corrosa et lapidibus a pueris quassata, prout

etiam videri potest “. Es steht auch in den Adversaria von Gio.

Pietro Puricelli, tns. s. XVII, Alailand Bibl. Ambros. C 76 inf. f. 122,

in des N. Sormani Diplomatica Mediolanensis vol. HI f. 139 ebenda

FS IV 3, und danach im Codice diplomatico 3Iilanese ton Giulio Ce-

sare Della Croce, ms. s. XVHI, ebenda DS IV 9 f.
64. Giulini

3Iem.'^ VI 364 gibt den Text aus jcner Inschrift, von der ein Stiiclc,



376 P. Kehr,

jetzt im Hof der Amhrosiana aufgestellt ist [G]. — Vgl. IF VI 1

p. 104 n. 1.

Clemens episcopus senins sernornm Dei. Dilectis filiis ma-

gistro et fratribus hospitalis et decanis consortii paupemm Medio-

lani salutem et apostolicam benedictionem. IJsus apr’obasse

dinoscitnr et ratio snadere nidetnr, ut, cam aliqna faerint mediante

Concordia stabilita, que ad piornm locoram debeant rednndare pro-

fectnm, ne cninsqnam insolentia temere perturbentar ant a statu

debito retrabantur, iuxta petentiam") noluntatem consentaneam

ration! robnr eis apostolice communitionis accedat. Eapropter

uestris instis postulationibus annuentes, ea que inter nos de man-

date felicis memorie Galdini Mediolanensis archiepiscopi
,

tunc

apostolice sedis legati, rationabiliter statuta^^ fuerint, sicut in in-

strumento exinde facto habetur, anctoritate apostolica confirmamus

et presentis script! patrocinio commnnimns. Ad maiorem uero

firmitatem ipsins script! tenorem de uerbo ad uerbnm inssimus in-

serendnm.

In nomine sancte et indinidue Trinitatis. O(tto)'’ prepositns

de Crescenzago, I(ohannes) presbyter sancti*^ Silnestri, P(etras)

presbyter ecclesie sancti Sixti*) ex precepto domini Galdini sacro-

sancte Mediolanensis ecclesie uenerabilis^ archiepiscopi et apostolice

sedis legati inter fratres hospitalis panpernm et decanos consortii

paupemm, nisa prius’^ conuentione inter eos facta et priailegio do-

mini Oberti bone memorie archiepiscopi, ita statnimns, ut deinceps

nsque*^ in perpetuum omnia bona iam dicti consortii, que nunc

habet et in future habebit''^, simul atque infantum sint communia

cum bonis omnibus predict!*) hospitalis ad languentium pauperum

refectionem et abiectorum^ pupillorum nutritionem, tali uidelicet

modo, ut conuersi predict!** hospitalis, qni nunc sunt uel pro tem-

pore fuerint, colligere debeant omnes egrotantes pauperes, quibus

ad seruiendum personarum et rerum subsidium deest, et expositos

infantes, quos per urbem inuenerint, et ad hospitium"** ducere et

sufficientem uictum et uestitum pro posse tribuere, aliis uero pau-

peribus languentibus subsidium personarum habentibus de rebus

ipsins hospitalis, cum conuenienter facere potuerint, consilio deca-

norum ministrare, ita tamen ut non aliis sit®* consolatio, manen-

tibus antem in hospital! tribulatio. Et predict! consortii decani,

a) potentium B. h) statuti B. c) Xos Otto G. d) ecclesiae sancti O.

e) Xisti atque Anselmus de Horto G. f) uenerabilis fehlt G. g) prima B.

h) usque fehlt G. i) in fnturum habeat G. k) dicti G. 1) Lvcl:e in G.

ni) debent B. n) hospitals G. o) sit feJdt G.
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qai nanc sunt uel pro tempore fuerint, debent tarn predesignati

hospitalis pauperibns et pueris expositis qnam aliis per ciuitatem

egrotantibus de oblatione et''^ elemosinis ipsius consortii cum con-

silio magistri ipsius hospitalis secundum quod potuerint et eis melius

uisum fuerit distribuere. Et*) si quid in auro uel argento seu

aliis rebus mobilibus ipsi hospitali') uel decanis consortii donatum

uel legatum fuerit, pauperibns fideliter erogetur et non in emp-

tione®) prediorum collocetur; si nero uineam uel agrum quis eis

reliquerit'), proprietate apud eos durante usufructus pauperibns et

pupillis ministretur
;

si autem domus alicuins largitione ad eos per-

uenerit, que usibus eorum necessaria non sit, aut commutetur ant

uendatur et pretium eius in emptione prediorum “) collocetur. Item
disponimus, ut unus decanns aut plures intersint sernitiis pauperum
in eodem hospitali, ita uidelicet ut, si ipsi pauperes bene fuerint

procurati et seruientes eorum illis bene sernierint, gratias Deo
agere debeant; si autem in ipso pauperum seruitio aliquid deesse

cognouerint, ad ipsius hospitalis magistrum uadant et ei quid sibi

in hac causa uidetnr deesse annuntient; quo facto idem magister

tamquam potestatem habens, quod sibi"’) niderit"') corrigendum

corrigat et emendet. Si autem inter ipsum magistrum et eosdem
decanos!') super hoc aliqua orta fuerit^) contronersia

,
uidelicet si

magister dixerit, nichil ibi fore“) corrigendum, et decani dixerint,

aliquid ibi esse corrigendum, et hoc**) per alios decanos non poterit

pacisci, ipsi decani ad dominum archiepiscopum, qui pro tempore
fuerit, uel eum, qui ab eo ad hoc nice sua constitutus fuerit*), re-

currant et hec ei notificent, et quod inde preceperit, utraque pars

adimpleat. Preterea si quando contigerit ipsos decanos in hoc
offitio aliquid perperam agere, ad iussionem ipsius magistri emen-
detur; uerumtamen si eisdem"^) decanis uidetur se non peccasse, et

econtra magister dixerit eos deliquisse *), hec questio ad dominum
archiepiscopum uel eum, - quern nice sua ad hoc constituent, si-

militer deferatur et per ipsum*) terminetur. Quodsi aliquando

predicti hospitalis magister et conuersi curam ipsorum pauperum
et*) pupillorum neglexerint, tunc potestatem habeant ipsi decani

cum consUio fratrum ipsius') consortii elemosinas pauperum et bona
pupillorum et quicquid augment! nunc habent uel habuerint ex lar-

gitate defunctorum uel uiuorum, exceptis his que a conuersis, qui

p) et felilt B. q) eis G. r) ipsius hospitalis B. s) emptionem G.

t) relinquerit B. ii) prediorum fehU in B. v) quod B. w) ibi B.

x) uidetur B. y) decanos eosdem G. z) fuerit orta G. a) fore fehlt G.

b) hos B. c) erit B. d) eis G. e) delinquisse B. f) qui B.

y) eum G. Ji) et fehlt G. i) ipsorum G.
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curam pauperum et pnpilloram neglexerint et eisdem decaais con-

tradixerint, data fuerint, in eodem hospital! pauperibus et papillis

fideliter ministrare
;

quodsi non permiserint
,

liceat decanis cum
consilio fratrum ipsius consortii et auctoritate domini archiepiscopi,

qui pro tempore fuerit uel eius, qui ab ipso uice sua ad hoc fuerit

constitutus elemosinas pauperum et bona pupillorum et quicquid

augment! nunc habent uel habuerint ex largitate defunctorum seu

uiaorum, exceptis his que a conuersis'^, qui curam pauperum et

pupillorum neglexerint et eisdem decanis contradixerint, data fue-

rint, alibi secundum quod eis melins uisum fuerit, ad utilitatem

pauperum et pupillorum disponere et ordinare. Preterea iubemus,

ut magister hospitalis cellerarium communi consilio fratrum ipsius

hospitalis et decanorum constituat nec liceat ei sine communi con-

silio eorumdem eum'”) remouere; predictus uero cellerarius et ma-

gister omnia ea"*, que in ipso®^ hospital! erunt, decanis semel in

mense uel amplius, si opus fuerit, manifestent. Cibus et potus

fratrum et pauperum communis sit, nisi infirmitas hinc uel inde

aliud exegeritP’. Numerus’) uero fratrum masculorum, connumerato

magistro, ultra tredecim, feminarum uero ultra septem non exten-

datur, qui omnes ad hoc debent esse in predict© hospitali, ut

sint seruientes®) pauperum, salua in omnibus auctoritate domini

archiepiscopi. Magister a conuersis ipsius hospitalis et decanis

consortii^ communicate consilio*' eligatur. Et hec omnia ita, ut

dictum est, obseruentur, nisi pro magna et euidenti utilitate cum
consilio domini archiepiscopi uel eius, qui ab eo ipsius loco ad hoc

constitutus fuerit, et magistri ac“' fratrum atque decanorum aliter

factum fuerit''.

Tc) constitutus erit B. 1) controuersiis B. m) eura fehlt B. n) ea

felilt G. o) ipso fehlt G. p) exigerit B. q) numeris B. r) praefato G.

A’) seruitores G. t) consortii — consilio fehlt G. tt) et G. v) in G folgen

die in B fehlenden Unterschriften iind die Batierung:

t Ego Galdinus sanctae Mediolanensis ecclesiae archiepiscopus et apostolicae sedis

legatus hoc pactum seu conuentionem confirmaui et suhscripsi.

f Ego Milo Mediolanensis archipresbyter suhscripsi.

t Ego Algisius Mediolanensis ecclesiae cimiliarcha et cancellarius suhscripsi.

t Et ego Otto Crescentiacensis praepositus hanc conuentionem cum praedictis

sociis ex iussione domini Galdini Mediolanensis archiepiscopi et apostolicae sedis

legati composui et suhscripsi.

t Ego Johannes ecclesiae sancti Siluestri immeritus officialis praenominatae con-

uentioni interfui et suhscripsi.

Actum est hoc anno incarnationis dorainicae millesimo centesimo sexagesimo
octauo, undecimo calendas seirtemhris, indictione prima.
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Nalli ergo omnino homiiraiii liceat hanc paginam nostre con-

firmationis infringere uel ei ausa temerario contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumpserit
,
indignationem omnipotentis

Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit in-

cursurum. Dat. Lat. kal. martii pontificatus nostri anno quarto.

3-3.

CeJestin III. nimmt den Prior mid die Briider des Kartliauser-

ordens in den papstUchen Schidz mid hestdtigt ihre Privilegien.

Lateran 119.2 Jidi 10.

Kopie saec. XVI Mailand Arch, di state (Fondo di religione —
Certosa di Pavia). — Andere schlechte Kopien im cod. 38, s. XV, Pavia

Bibl. dell’ Universitci (Ms. Aldini) iind im cod. 199, s. XP, Ferrara

Bibl. comunale.

Her Text stimmt genau iiherein niit dem von M. Tangl Die papst-

lichen Kanzleiordmmgen von 1200 bis 1500 S. 239 n. J~ gedrticlden

Formiilar, so dafi cine Wiedergabe sich eriihrigt. Vgl. Xachr. 1897

S. 387 n. 16.

Celestinus episcopus seruus seraorum Dei. Dilectis filiis priori

et fratribus Car(tusien.) tarn presentibus quam futuris heremiticani

uitam professis in perpetuum. Religiosam uitam eligentibus.

Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss.

Ego Johannes Penestrinus episcopus ss.

Ego Pandulfus basilice XII Apostolorum presb. card. ss.

Ego Johannes tit. sancti dementis card., Tuscanensis") [episcopus] ss.

Ego Romanus tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

Ego [Hugo] tit. sancti Eqnitii presb. card. ss.

Ego Johannes tit. sancti Stefani in Celio‘> monte presb. card. ss.

Ego Johannes sancti Theodori diac. card. ss.

Ego Bemardus'^ sancte M(arie) None diac. card. ss.

Ego Grregorius sancti Georgii ad Ve(luin) au(reum) diac.

card. ss.

Ego Nicolaus sancte M(arie) [in] Cos(medin) diac. card. ss.

Dat.‘) Lateran. per manum Egidii sancti [Nicolai] in carcere

TuHiano''"^ diaconi cardinaUs, VI id. iulii, indictione X, incarnationis

a) Tusculanus. 6) Cello. c) E, d) GG. e) data. f) Taliano.
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dominice anno IVPCLXXXXII, pontificatns uero^) domini Celestini

pape tertii anno II“.

g) eiusdem.

u.

Celestin III. besicitigt den am 29. Ohtober 1182 zivischen dem

Propst Wilhelm von S. Maria di Creseen^ago und dem Projist Am-

brosias der Pieve S. Stefano di Posate iiber den Zehnten in Gunico

geschlossenen Vergleicli. Lateran 1193 April 22.

Orig. und Kopie von 1620 Mailand Arch, di sfato (Fondo di re-

ligione — Crescensago vol. 47).

Vgl. Italia pmdif. VI 1 p. 140 n. 6. — Audi von der andern Nachr.

1902 S. 123 n. 40 aus Abschrift Sormanis gedrucUen Bestatigungs-

arlcunde Celestins 111. von demselben Page, die den Vergleich ztcischen

dem Propst von Crescenzago und dem Propst Otto der Pieve von Sc-

grate betrifft (1. c. n. 7), fund sich in demselben Band das vermijite

Original.

CELE6TINVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio

Willelmo preposito ecclesie sancte Marie de Cresentiaco salutem

et apostolicam benedictionem. Cum contronersie, que inter ecclesias

sen per sonas ecclesiasticas oriuntnr, amicabili compositione sen

iudicio terminantur, conuenit eas, ne possint denuo in contentionem

reduci, litterarum commendari memorie
|

et apostolici presidii ro-

bore communiri. Sicut antem instrnmenti publici continentia, qnam

coram nobis legi fecimus, protestatur, controuersia, qne inter te et

. ,
preposi turn ecclesie de Roxate et eins fratres super decimatione

loci de Cunico uertebatur, amicabili fait inter uos compositione

sopita. Dt autem transactio ipsa
|

debitam obtineat firmitatem,

earn, sicut de utriusqne partis assensu sine prauitate aliqua facta

est et ab utraqne parte recepta et in autenticum
|

scriptum redacta,

auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio

commnnimus. Ad maiorem antem huins facti notitiam idem scriptum

nerbo ad
|

uerbum inferius duximus annectendnm.

In nomine Domini. Anno dominice incarnationis millesimo

centesimo octnagesimo secundo, quarto kal. nouembr., indictione

prima. Cum
j

controuersia esset inter domnum Ambrosium prepo-

situm ecclesie et plebis sancti Stephani site in bnrgo Roxate et

ex altera parte domnum Willelmum prepositum ecclesie sancte Marie

de Cre sentiaco ex parte illarnm ecclesiarnm de uiis et decima de
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loco Cnnigo, tunc ipsi prepositi ita per transactionem et conuen-

tionem inter se conuenerunt, laudante etiam et firmante
|
Rogerio

iudice de Sadriano, in qno ilia controuersia ex utraqne parte com-
missa fuerat, quatinus predicta ecclesia de Cresentiaco de cetero

habeat et teneat totam decimam
|

et ins decimationis
,
quam ipsa

ecclesia de Roxate habere et tenere uisa est in loco Cunigo et in

toto territorio ipsins loci. Insaper babeat et teneat totum massa-
ritium sancti Vitalis

|
et ecclesiam sancti Vitalis et pro omnibus

supradictis ilia ecclesia sancte Marie de Cresentiaco reddere et

prestare debet fictum singnlis annis memorate ecclesie sancti Ste-

pbani
]

de Roxate modios octo siliginis, que debet dare in festo

sancti Lanrentii, et modios octo milii, quod dari debet in festo

sancti Michaelis, et totum trabi ad prefatam ecclesiam sancti Ste!-

phani ad mensuram Mediol(anensem), et ipsa ecclesia de Roxate
debebit dare comedere bobulcis, qui traxerint illud fictnm, ita ut
in nullo tempore liceat ecclesie de Roxate ad suam

|
manum tenere

uel alii dare seu alio modo alienare illud massaritium. sed omni
tempore permaneat in potestate et iure ipsius ecclesie de Cresen-
tiaco. Verumtamen non liceat

j

predicte ecclesie de Cresentiaco uen-
dere uel permutare aut alio modo alienare iamdictum massaritium
sancti Vitalis et fictum et decimam ipsius massaritii, quod fictmn

cum decijma est mod(iorum) nouem et star(arum) quattuor, sine

parabola prepositi de Roxate, qui pro tempore fuerit. Preterea
conuenerunt, ut, si placuerit ipsi ecclesie de Cresentiaco in alia

parte commutare,
|
arbitrio bonorum bominum illud, quod continetur

et sicut continetur in priuilegio et tran.sactione, quam fecit quon-
dam domnus Ubertus Mediol(anensis) arcbiepiscopus, liceat ei facere,

saluo iure illius priuilegii
(

et transactionis. Predictam uero ec-

clesiam sancti Vitalis retinere et ecclesia de Cresentiaco debet
babere et tenere ipsam ecclesiam sancti Vitalis, ita tamen quod in

uigilia sancti Vitalis debet
|

recipere in bospitio clericos tres illius

ecclesie de Roxate et dare eis commedere in cena de pulmentis
duobus, in mane uero ad prandium debet dare commedere illis

cleri;ci3 boneste, sine camibus tamen. Ecclesiam uero sancti An-
tonini sepedicta ecclesia de Cresentiaco debet tenere ad suam uti-

litatem, ita quod nullum preiuditium uel onus pro ilia
|

ecclesia

sancti Antonini sustinere debeat. Insuper in predict© festo sancti

Vitalis ecclesia de Cresentiago debet commodare paramentum, si

ibi in loco Cunigo habet
,

suprascriptis clericis
,

qui
|

ueniunt ad
festum sancti Vitalis. Questionem autem uie, quam predictus pre-

1) stara site starium i. e. se.xtarium.
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positus de Roxate petebat maxime in letaniis, remisit, ita quod

non debet ire cum cruce per campnm
|

de Cresentiaco. Et ita pre-

dicti prepositi ex parte ipsarnm ecclesiarum uicissim unus alteri

promiserunt et conuenernnt attendere sub pena niginti librarum

den(ariorum) tertiol(orum). Quia sic inter
|

eos conuenit, unde due

carte uno tenore scripte sunt. Actum in ciuitate Mediol(ani) in

cboro sancte Marie yemalis. Ego Algisius Mediolanensis ecclesie

archiepiscopus subscripsi.
]
Ego Ambrosius prepositus ecclesie sancti

Stephani de Roxate ss. Ego Castellus presbyter ecclesie de Roxate

ss. Ego presbyter Petrus, qui et quondam magister Paganus dice-

batur, de Roxate cano|nicus et de Casolate prepositus ss. Ego
presbyter Willelmus interfui et ss. Ego presbyter Johannes ss.

Ego Paganus ss. Ego lacobus eiusdem ecclesie canonicus ss. Ego
lacobus de man date requisiti eiusdem ecclesie canonicus ss. Ego
Rogerius de Satriano ss. Interfuerunt testes Paganus Mutus, Re-

dulfns Caxota, Paganinus Pestagalla, Gonzo Rampoldi atque
|

Eer-

rarius Faxolus de Gradi. Ego Ambrosius de Valnexio sacri palatii

notarius hanc cartam tradidi, interfui et ss. Ego Ambrosinus de

Valnexio parabola Ambrosii patris
1
mei hanc cartam scrips!.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre paginam con-

lirmationis infringere uel ei ausn temerario contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumpjserit, indignationem omnipotentis

Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-

surum. Dat. Lateran. X hal. maii pontificatus nostri anno tertio.
|

(B. dep.)

34.

Supplik dcr Kanoniker con S. Enfemia a Isola Comacina.

Orig. Mailand Arch, d't stato (Fondo di religione — Pergamene

di S. Enfemia a Isola Comasca).

Die Snpplik gelort tcohl in die Zeit als Bischof Milo von Turin

Erzpriester an der Maildnder Kirche war unci als Vikar des Erzbischofs

fungierte.

Xos canonici ecclesie sancte Eufemie de Insula noua petimus

a Sanctitate uestra, quatenus liceat nobis ab archiepiscopo Medio-

lanensi uel a suo uicario promoueri ad sacros ordines.

a) ecclesie iibergeschrieben.
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Item petimus a Sanctitate nestra, ut faciatis nobis iusticiam in

curia nestra de qnodam clerico Alberio nomine qnem episcopus

Cniqanns, nobis innitis et relnctantibns, in ecclesiam nostrum in-

trusit, cum electio a fratribns eiusdem ecclesie deberet fieri, sicnt

ipsa ecclesia ab antiqnis temporibns habere consuenit, et precipiatis,

ne ille intrnsns impediat nos nec nostra, donee rei neritas super

hoc in curia uestra cognoscitur.

6) in curia uestra iibergesclirieben. c) Alberio nomine aitf Easur.
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Von

Hans Niese.

A'orgelegt von Herrn Brandi in der Sitzung am 23. November 1912.

Die archivali.sche Forschung, die wir zur Erfassung der inneren

Kegierung des Kaisers im siidlichen Konigreich noch brauchen,

darf der bisber geiibten Methode nicht foigen. Das friiber fast

ausscbliefilich — wenigstens von dentscher Seite — betriebene

Sucben nacb Konigs- und Kaiserurkunden wiirde niemals ein

zu jenem Zwecke ausreichendes Material fordem konnen. Die

verfassungsmafiigen Zustande werden in den Privilegien und

Erlassen der Souverane vorausgesetzt
,

selten beschrieben. Und
doch i.st ihre vollstandige Erforschung ein unabweisbares Postulat,

denn nur aus ihnen heraus laBt sich das Eingreifen der Regierung

ricbtig deuten. Darum mu6 sich die archivalische Arbeit auf

diesem Gebiet heute vorwiegend mit den sogenannten Privat-

nrkunden beschaftigen und eine moglichst vollstandige Kenntnis

des gesamten aus dieser Zeit vorhandenen Bestandes zu erlangen

suchen. Abgesehen von dem damit angedeuteten Gesichtspunkt

bietet die Darchforschung der Privaturkunden auch den weiteren

Vorteil, dab sie zugleich die Verwaltungsakten der Be-

amten zu Tage fordert. Denn die Beamtenurkunde des sizili-

schen Reiches bedient sich vorwiegend der gleichen Formen, in

denen die Urkunden beliebiger Privatleute gefabt sind. So war
denn eine Reise nach Siiditalien, die mir durch die Mittel der

Strafiburger Engelmann-Stiftung ermoglicht wurde, vorwiegend der

Arbeit an der hier bezeichneten Aufgabe gewidmet. Was dabei

zu Tage kam, entzieht sich schon durch seine Menge und die Not-

wendigkeit einer Auswahl nach personlicher und unter einen ein-
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heitlichen Gesichtspnnkt schwer zu bringender Abwertung dem
Druck. Indessen fielen mir ungesucht dock mehrere, zuin Teil iiber-

ans instraktive Urknnden Friedrichs II. nnd viele Stiicke in die

Hande, die man als Reichssachen zu bezeichnen pflegt. Sie scheinen

mir eine Bekanntgabe zu verdienen*).

Tiber die Art der Heransgabe babe ich mich zu recbtfertigen

:

Nicht in alien Fallen babe ich mich zu voUstandiger Wiedergabe

der Aktenstiicke entschlieBen konnen, deren Formalhaftes aus tau-

send anderen Beispielen bekannt ist. So babe ich einzelnes in

Regestenform, anderes in gekiirzter Fassnng gebracht. Ganz un-

berechtigt erschien mir dagegen die friiher vielfach beliebte Art,

Konigsurkunden, die in anderen Aktenstiicken inseriert sind, isoUert

zu drucken. Denn die voUige Weglassung der Rahmenurkunde

hat zur Folge, dafi man tiber die Behandlung, der die koniglichm

Verordnungen bei den provinzialen und lokalen Behorden nnter-

lagen nicht unterrichtet wird
,
und auBerdem ist die Rahmen-

urkunde nicht selten materiell ergebnisreicher als das Insert.

Ich schicke der kleinen Sammlung von 15 Stiicken einige Be-

merkungen voraus, die ihre Bedeutung erlautern soUen.

Zunachst bereichern sich die Regesten Friedrichs II. um zwei

Privilegien, ubrigens fur diese spate Zeit eine wenig lehrreiche

TJrkundengruppe (n. 8 und 10). Das in n. 8 im Juni 1222 bedachte

Kloster S. Maria in Gualdo®) hatte bereits im August 1209

ein Privileg erhalten**). Unser Stuck — nur das Eschatokoll ist

auf uns gekommen — muB als die Erneuerung des alten betrachtet

werden, die infolge des Gesetzes uber die Einreichung der Privi-

legien nbtig wurde. Privilegien fiir die Domkirche zuCaserta
(n. 10) sind bisher nicht bekannt geworden. Der Gattung der

Privilegien nahert sich das Ausfiihrungsmandat, das jenem

Privileg fiir S' Maria in Gualdo von 1209 beigegeben wurde

und in n. 5 nen hinzukommt.

1) Ich habe an dieser Stelle den Leitern der Archive, die meinen Wiinschen

oft eine bewundernswerte Geduld bewiesen, von Herzen zu danken. Benutzt sind

im folgenden das Staatsarchiv zu Neapel, das Archiv von La Cava, das erzbischof-

liche nnd das Kapitel-Archiv zu Salerno
,

das erzbischofliche und das Kapitel-

Archiv zu Capua
;

die Biblioteca Nazionale und die Bibliothek der Societa di

storia patria zu Neapel, das Museo Campano zu Capua. Die Herren Casanova,

Barone, Don Martini, de Blasiis, Graf de la Ville baben mich besonders wirksam

unterstutzt.

2) Bei Foiano in Val di Fortore.

3) R.J. n. 609.

4) Torn Dezember 1220. Cap. XV der Capuaner Assisen. Richard von San

Germano ed. Gaudenzi p. 102.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse, 1912. Heft 4. 28
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Einen erheblicheren Gkwinn als diese stellen die Stiicke w. 1—

6

dax. Sie stammen namKch aus der Zeit vor Friedrichs erstem

Znge nach Deutschland und erhellen das Dunkel einer wirren und

von der IJberliefernng nicht begiinstigten Periode an mehreren

Stellen.

Das Justizmandat des Konigs von 1207 (n. 1) an die Justi-

tiare der Terra di Lavoro ist dnrchans in hergebrachten Pormeln
gefafit und inhaltlich ohne politisches Interesse. Aber der eine

der Adressaten, Leo von Andria, Burgvogt zu Capua, ist eine

bekannte und auch sonst mehrfach hervortretende Persbnlichkeit.

Im Kampfe der papstlichen Vormundschaft mit den deutschen

Kapitanen, namentlich mit Diepold von Schweinspeunt
,

tritt er

schon 1202 als eine Stiitze der papstlichen Partei anf*). Da6 er

1207 zusammen mit einem uns nicht naher bekannten Landsmann
den wichtigen Posten des Provinzialjustitiars bekleidete, erfahrt

man eben aus unserer Urkunde. Zum letzten Mai begegnet er im
Oktober 1208 : damals verhinderte er, da6 das ihm anvertraute

CasteU in die Hande der Partei Diepolds fiel und lieferte es an
den Grafen Peter von Celano, damals Anhanger des Papstes, aus ®),

Die folgenden StUcke fiihren in die Geschichte der Jahre 1208

bis 1209. Im Juni 1208 hatte der Papst auf einem Landtag zu

San Germane durchgreifende MaBregeln getroffen. Er hatte einen

Landfrieden errichtet und zu Capitanen 'dieses Landfriedens zwei
groBe Heirren des nordlichen Konigreiches emannt: den Grafen
Peter von Celano, der damals zugleich das Amt eines koniglichen

GroBjustitiars des Festlandes bekleidete*), und den Grafen Eichard
von Fondi '’). Ihre Wirksamkeit sollte sich von Meer zu Meer in der
Breite der Strecke ausdehnen, die zwischen Salerno und Ceperano
liegt. Fiir den ubrigen, siidlichen Teil des Festlandes war eben-
falls die Ernennung zweier Capitane aus dem Stande der Grafen
vorgesehen. Bisher wuBte man nicht, ob es wirklich zu dieser
Ernennung gekommen sei. Aus n. 3 ist zu ersehen, daB die Grafen
Roger von Chieti und Jakob von Tricarico das Amt er-

hielten. Sie waren beide alte Anhanger des Papstes
,

Jakob
zweiter Gemahl der Alberia

,
der Tochter Ebnig Tankreds und

1) Hampe Mitteilungen aus der Capuaner Briefsammlung I S. 21 = Sitzungs-
berichte der Heidelberger Akademie 1910.

2) Henricus de Apulia.

3) Winkelmann Otto IV. S. 92.

4) Uber das Amt Ficker Forschungen I 352 f.

6) Richard zu 1208; dort der Landfriede mit |der Klausel: salvo statuto
regio, quo Celanensis comes est magister iustitiarius Apulie et Terre Laboris.
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Witwe Walthers von Brienne, also eine for den Hof von Palermo

keineswegs beqneme Personlichkeit. Beide batten 12(M znsammen

gegen Diepold gefochten und ihm damals Salerno entrissen '). Anch
sie bekleideten, ebenso wie Peter von Celano, zugleich das Amt
eines magister institiarins. So hatte sick also die konigliche Or-

ganisation den Einrichtongen des Papstes angeschlossen. Die weitere

Besetzung des so entstandenen hocbpolitischen Amtes des capitaneus

et magister institiarins Apnlie et Terre Laboris spiegelt die

verwickeltsten nnd fiir nns noch immer ratselbafte Verhaltnisse.

Waren znnachst Peter von Celano nnd Rickard von Fondi Inkaber

des Amtes im nordKchen Kreis, so ist nns das fiir Peter nnr dnrck

den Landfrieden selbst bezengt, wahrend Rickard anch weiter als

Capitan nnd Grrofijustitiar ofter genannt wird^). Sckon anderen ist

es anfgefallen, da6 Richard nnmittelbar nach dem Landfrieden ein

Biindnis mit Diepold einging®) — denn den hielt man ohne wei-

teres fiir verfeindet mit dem Hof nnd dock jenes Amt behielt.

Nnn ergibt die Urknnde n. 2 die iiberraschende nene Tatsache,

dafi zn Anfang 1209 Diepold selbst Kapitan nnd GroB-
jnstitiar war^). Kein Zweifel also, dafi Friedrich damals ver-

sucht hat, sick mit dem macktigen Manne zn stellen nnd dafi ein

unnberbruckbarer Gegensatz zwischen iknen nickt obwaltete. Nnn-

mehr ist es verstandlich , dafi Richard trotz seiner Frenndschaft

mit Diepold Kapitan blieb nnd dafi Peter von Celano weichen

mnfite: Offenbar trat er vor dem fiir Friedrich wertvoUeren Die-

pold znriick. Fiir die weitere Entwicklung dieser Dinge ist das,

was nnsere Urknnde n. 5 ergibt, von besonderer Bedentnng: Am
6. Angnst 1209 erliefi Friedrich ans Messina ein Mandat an Mat-

thaens Gentilis Grafen von Lesina, das nnnmehr ihn als Kapitan

im nordlichen Festland neben Richard von Fondi erweist. Da
das Amt dnrchaus anf Zweikiipfigkeit eingerichtet war, diirfte

Matthaens an Stelle Diepolds getreten sein®). Wenn diese Kom-

1) Fiir Roger: Winkelmann a. a. 0. 8 *). R. J. 5690. 5701. Er begleitete

1212 Friedrich II.: R. J. 670. — Fur Jakob: Winkelmann 29. 52. 61. 63.

2) Lejeune Walter von Paiearia (Bonner Diss. 1906) 13P).

3) Lejeune a. a. 0.

4) Wenn also der Continuator Guillelmi Tyrensis cit. Winkelmann 232 ‘

sagt, da6 Diepold bailliz estoit en Pouille, als er zu Otto IV. ubertrat, so ist

hailliz durchans technisch gemeint.

5) Wenn Hampe Histor. Vierteljahrschrift IV 165 die Urknnde R. J. 12328

zum 1. September 1208 ansetzt und Matthaens schon 1208 Kapitan sein laBt
,

so

kann ich ihm nicht folgen. Die chronologischen Merkmale der Urkunde weisen

auf 1209.

28 *
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binationen — icb sprecbe sie mit allem Vorbebalt aus — weiterer

Vennehrung des Materiales standhalten, wiirde hier das Vorspiel

znm Ubertritt Diepolds anf die Seite Ottos IV. zu erkennen sein.

TJbrigens ist es bemerkenswert, wie scharf das Mandat an den
Grafen von Lesina, der ein macbtiger Herr war, gehalten ist. Die
Energie der neaen Regiemng tnt sich kund.

Anf n. 2 mn6 icb nocbmals zuriickkommen. Das Stuck ge-

wahrt einen Eiublick von seltener Dentlicbkeit in Einzelbeiten der

Parteikampfe anf dem Festland. Znnachst erscheint darin Diepold

am 28. Jannar 1209 wieder im Besitz von Salerno, das er 1204
verloren hatte. Obwobl er selbst aJs bober Beamter in den Dienst

des Konigs getreten war, fiihrte er seine eigene Sacbe mit dem
Scbwerte weiter. An jenem Tage steUten er und sein Bruder,
Graf Siegfried von Alife, eine Quittung fiber 120 Iluzen Goldes
aus, die ibnen das Kloster Montevergine

’)
ffir Unterlassung der

Eebde zablte. Den AnlaB der Febde laBt die Quittung deutlicb

erkennen : Diepold hatte einen der Gegenpartei angeborenden Baron
des Prinzipates, Wilhelm Francisins^), gefangen und, wie es scbeint,

innerhalb des Klostergebietes bewacben lassen. Von dort haben
ihm Abt, Convent und Klosteruntertanen zur Flucht verbolfen.

Ffir Diepold hatte das eine schwerwiegende Folge. Wilhelm scbeint

namlich die tlbergabe des Kastells zu Capaccio als Preis seiner

Freilassung haben zablen sollen, denn Capaccio war seit der Zeit,

als Innocenz III. dem vertriebenen Erzbischof Nicolaus von Salerno
das Bistum zur Bestreitung seines Unterhaltes fiberwiesen hatte ®),

ein Stfitzpunkt der papstlichen Partei. So entging Diepold dieser
feste Platz, dessen Bedeutung die Geschichte der Verschworung
von 1246 erweist.

Zu einer merkwfirdigen und bisher nirgends beachteten Episode
aus der Zeit der RGckkehr Friedrichs II. in das Konigreich leitet

n. 7 fiber. Es handelt sich um Erzbischof Nikolaus von Salerno,
den Sohn des Vizekanzlers Mattbaeus. Als Anhanger Tankreds
hatte Nikolaus in Deutschland gefangen gesessen und dann auf
Verwendung Innocenz III. die Freiheit erlangt^). Mit der Begie-

1) Bei Avellino.

2) Die Francisius waren eine groBe Familie; ibr gehorte der bekannte Ver-
schworer von 1246, Tedald, an, der konstant als Franciscus verlesen wird. Sie
waren Herren von Monteforte und Forino (Staatsarrhiv Neapel Monasteri sop-
pressi VII n. 550). Einen Wilhelm kann ich sonst nur 1227 und 1239 nach-
weisen: Neapel Staatsarchiv Montevergine XLV n. 57. Huillard V 859.

3) 1202: R.J. 5794.

4) R.J. n. 5626. 27.
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rang Friedrichs II. wafite er sich, wie viele andere Anhanger

Tankreds, zu stellen. Kurz ehe Friedrich 1220 Deutschland ver-

lieB, erteilte er dem Erzbischof Privilegien von wesentlicher Be-

dentung *). Merkwiirdiger Weise fand sich aber Nikolaus nicht

nnter denen, die dem Kaiser bei seinem Eintritt in das Konigreich

entgegengingen. Dazu kommt, daB er dem Gesetz iiber die Ein-

reichung der Privilegien (vom Dezember 1220), wie es scheint,

nicht nachkam*). Nun erhielt er zwar im Februar 1221 ein „post

curiam Capue celebratam“ ausgestelltes PrivUeg, aber es ist hochst

auffallend gefaBt und wird von unserem neuen Stiick n. 7 erganzt.

NamKch das groBe Privileg —- es liegt in einem schonen Original

vor -— richtet sich nicht eigentlich an Nikolaus, sondern an die

Intervenienten
,
Bischof Ulrich von Passau und Markgraf Diepold

von Vohburg, deren Bitte — auch das ist ganz ungewohnlich —
im vollen Wortlaut wiederholt wird. Es handelt sich zunachst

um die Aufnahme des Erzbischofs nicht nur sub protectione

,

son-

dem in erster Linie in gratiam des Kaisers. Nikolaus war
also in Ungnade gefallen, und daraus begreift sich, daB die

Bitte der Intervenienten und die Achtung vor dem Patron Salernos,

dem h. Matthaeus, so eindringlich betont werden’). Die Ursache

der kaiserlichen Ungnade ist nicht unmittelbar mitgeteilt, aber

zwischen den Zeilen zu lesen. Es ist eine allgemeine Besitz-

bestatigung gegeben. Wahrend nun alle derartige Urkunden dieser

Zeit die Einreichung alterer Privilegien im Umfang der Bestim-

mungen von Capua erwahnen, geschieht das bier nicht. Es ist

nur gesagt, daB der Kaiser privilegia et bona bestatige. Es diirfte

also ein Wider stand des Erzbischofs gegen das Privilegien-

gesetz anzunehmen sein, der dann die im Gesetz vorgesehene Strafe,

eben die konigliche Ungnade^), zur Folge hatte. DaB der Bischof

nicht einreichen woUte, ist freilich zu verstehen : Seine besten und

1) ib. n. 1140. 41.

2) Wenigstens findet sich in der vortrefiflich erhaltenen archivalischen Uber-

lieferung von Salerno nichts, was darauf hinwiese.

3) ut Nicolaum vimm sapientem et honestum in nostram gratiam et sab

protectione maiestatis nostre . . . recipere dignaremar — pro reverentia dei et

beati Matthei apostoli et evangeliste, cuius corpus testimonio et cultu fidelium

in Salemitana ecclesia requiescit ac ipsius mentis illustratur. — Der Druck

Huillard lllllistsehr verderbt. Aus meiner Einsicht des Originales gebe ich die

richtigen Namen der Intervenienten : Dyopnldus [marcbio de Voheburch et Ulricus]

episcopus Pataviensis. Zwischen Dyopoldus und episcgpus Loch im Pergament.

4) Quod si non presentaverint, ipsis privilegiis non impune ntantur, sed ir-

ritatis penitus, qui ea conculcaverint, indignationemimperialem incurrant.

Bichard ed. Gaudenzi p. 102 § XV.
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gewifi nicht billigen Privilegien waren erst korz vor dem ErlaB

des Gesetzes erteilt and non soUten sie der Gefahr der Kassiernng

onterliegen. Man hat dem Erzbischof die onrechtmaBig behaltenen

Privilegien nicht entzogen, denn sie sind uns in seinem Archiv

erhalten, aber vermieden, sie geradezu zu bestatigen. Der gegen
den damaligen Branch recht nnbestimmte Wortlaut: Bestatigxmg

genannter Besitznngen and nicht naher bez eichneter Pri-

vilegien, ist gewiB absichtsvoU gewahlt. Das ganze Privileg stellt

eine seltsame Abweichnng von der damaligen Praxis dar.

Unter den bestatigten Besitznngen befand sich anch das Kastell

zu Olevano, ein wichtiger Pnnkt am Rande des Gebirges nordlich

von Battipaglia *). Fiir dies Kastell gewahrte nun Friedrich dem
Erzbischof eine Ausnahme von einer anderen der Capuaner Kon-
stitutionen. Es war dort bestimmt worden, daB samtliche nicht-

koniglichen Befestigungen anf den Stand des Todesjahres Wil-
helms II. zu reduzieren seien®). Aus «. 7 erfahrt man, daB Frie-

drich dem Erzbischof die Erhaltnng der Befestignngsanlagen zu
Olevano im gegenwartigen Zustand zusagte. Er tat es nur mund-
lich. Eine Benrkundung durch die Kanzlei scheint vermieden,

um die Folgerichtigkeit in der Anwendung der Gesetze nicht zu
diskreditieren. Es ist interessant, daB der Kaiser jene Zusicherung

durch dieselben Manner gab, die das groBe Privileg vermittelt

hatten, IJlrich von Passau und Diepold von Vohburg. Wir wissen

nicht, aus welchen Griinden sich gerade diese beiden Deutschen
fiir Nikolaus einsetzten. Von Wert ist aber die FeststeUung, daB
zwei deutsche Herren in Angelegenheit en desKonig-
reichs tatig waren. Ulrich war schon in Deuschland und
noch jetzt im Konigreich Angehoriger des Rates ®), wahrend das
fiir Diepold nicht ausdriicklich bezeugt ist. Die beiden waren
auch engere Landsleute *)

,
seit 1215 sehr oft am Hofe Friedrichs

vereinigt*) und haben bis zu ihrem nicht lange danach eingetre-

tenen Tod dem Kaiser auch weiterbin gedient.

No. 11 und No. 14 bleiben im Zusammenhang der Gesetze von
Capua. Damals wurde die Herstellung des koniglichen
Demanialbesitzes in dem Umfange der Zeit Wilhelms II. als

1) Nikolaus urkundet dort 1202 und 1204. Salerno, Kapitel-Archiv.

2) Richard p. 103 § XVIllI.

3) Er heifit 1218 familiaris princeps noster Hnillard I 554. 1221 ib. II 111
dilectns familiaris et princeps noster.

4) Vgl. Doberl Diepold V von Vohbnrg-Hohenburg. Deutsche Zs. f. Gesch.
Wiss. XII, 205 f. IJlrich stammte aus dem Hanse Diessen.

5) Zuerst R. J. n. 790 in Augsburg.
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Prinzip verkiindet^), Es war recht eigentlich der Kern aller da-

mals getrofPenen MaBregeln, und das Gesetz iiber die Einreichnng

der Privilegien nnr Mittel zu seiner Darchfiihrung. 1231 warden

beide Gesetze anfs nene und in erweiterter Form eingescharft ^).

Beide Male schliefien sich an die Gesetze nmfangreiche Eevoka-

tionsmafiregeln
,

die, wie es scheint, wahrend dieser Regierung

iiberhaupt nicht zum AbscbluB gekommen sind. In nnserem Falle

finden wir Revokationskommissare 1226 und 1239 tatig. Beide

Male sind — wobl wegen der Wichtigkeit und der juristischen

Scbwierigkeit des Werkes — Angehorige des GroBbofgerichtes

gewahlt *). Die Kommissare bedienten sich zu ihren Ermittelungen

des Inquisitionsverfahrens, das schon die normannische Verwaltung

fiir solche Zwecke .anzuwenden pflegte, und iiber dessen Einzel-

heiten n. 11 nicht unwichtigen AufschluB gewahrt^). Was an

n. 14 das Interesse fesselt, ist zunachst die FeststeUung des ge-

legentHchen tJbereifers der Beamten. Der Kommissar Peregrin

von Caserta hatte fiir den Ort Sarno Unterbeamte emannt, die

geneigt waren, Dinge einzuziehen, deren Besitzer durchans im

Recht waren, und erst dutch Peregrin auf die Grenzen aufmerk-

sam gemacht werden muBten, die den Revokationen gezogen waren.

Dabei zitiert der Kommissar die kaiserliche Instruktion, leider

nur unvoUstandig. Der zitierte Passus besagt, daB alles das,

woriiber von Friedrich post curiam Capuanam bestatigte Privilegien

der Vorganger oder eigene Privilegien des Kaisers aus der gleichen

Zeit vorlagen, nicht einzuziehen sei ®). Olfenbar batten die bier

betroffenen beiden geistlichen Kbrperschaften nur solche Urkunden
produziert. Nur auf sie wird darum Bezug genommen, Denn daB

nur solche Urkunden, nicht aber die vor 1189 liegenden Privi-

legien der Konige als Rechtstitel anerkannt warden, ist nach allem,

was wir sonst wissen, nicht anznnehmen ®).

1) Kichard p. 102 § X.

2) Winkelmann Jahrbiicher Friedrichs Bd. II, 202. 274. Const. II 27. Ill 4.

3) Petrus von S. Germano bezeichnet sich als solcher, Peregrin von Caserta

fuhrt den einfachen Titel index; iiber seine Zugehorigkeit zum Grofihofgericht

vgl. Ficker Forschungen III 418: 1221 finde ich Roger von Pescolanzano in der-

selben Stellnng fiir das Gebiet nordlich von der Linie Capua, Benevent, Civitate

Arch. stor. Napol. XIV 154 n. 128.

4) Insofern die Urkunde Auskunft gibt auf die Frage, wie viele Inquisitions-

zeugen zur Fiihrung eines Beweises notig sind.

5) ut ea, de qnibus apparebant privilegia predecessorum imperatoris post

curiam Capuanam confirmata ab eodem vel per .eundem concessa per privilegia

post eandem curiam, nullatenus deberemus revocare.

6) Ausdriicklich anerkannt werden die alteren kdnigliehen Privilegien aus

der Zeit vor 1189 in Const. Ill 4. Dazu Scheffer-Boichorst Schriften II 261. 270.
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Die Verwaltnngsgeschichte der friderizianischen Zeit ist noch

immer so wenig geklart, dafi wir fiber das gegenseitige Verhaltnis

zweier so wiclitiger Amter wie des magister procurator und

des magister camerarins nichts begrfindetes wissen. Hvul-

lard'j und Winkelmann^) hielten die beiden Titel ffir Bezeich-

nungen des gleichen Amtes, das die Verwaltung des Demanial-

besitzes fiir groBe, jeweUs mehrere Provinzen umfassende Bezirke

in einer Hand vereinigte. Ohne Zweifel ist das Amt des Ober-

proknrators eine Abspaltnng des Oberkammereramtes wie das des

Provinzialprokurators eine Abspaltung aus dem Amte des Provin-

zialkammerers. Zwar ist es vorgekommen, daB die Prokuratoren

und Oberprokuratoren das Kammerer- und Oberkammereramt mit

verwalteten, namlich dann, wenn die letztere Amterreihe, die wah-

rend mancher Regierungsperioden der Verpachtung unterlag, ohne

Inhaber war. Auch mochten Amterkumnlierungen vorkommen®).

Andererseits steht das Nebeneinander der beiden Amterreihen

fest^). Offenbar sind die Prokuratoren- und Oberprokuratoren-

amter neu geschaffen worden, um eine in starkerem MaBe beamten-

maBige Beaufsichtigung der Demanialverwaltung zu ermoglichen.

Denn in der alteren Zeit Friedrichs sind sie nicht nachzuweisen:

Es gab nur lokale Prokuratoren®). Ffir die Entstehungsgcschichte

der neuen Amterreihe ist «. 12 von einer gewissen Bedentung.

Es ist die alteste erhaltene Bestallung ffir einen Oberprokurator,

vom 11. Dezember 1232. Sie berichtet zugleich von der neuerdings

getroffenen Einrichtung der Provinzialprokuratoren ®). Die Beam-
tenlisten Winkelmanns ’) kannten Oberprokuratoren erst seit 1240,

und die Constitutionen I 86—89 vom April 1240*) sowie die Be-

1) Introduction CDXYI.

2) Geschichte Kaiser Friedrichs II. I 353^).

3) Ein solcher Fall wird vorliegen, wenn 1239 und 1240 Criscius Amalfitanus

bald als i)rocurator, bald als camerarius, bald als magister camerarius, bald als

magister procurator einer einzelnen Provinz (Aprutium) erscheint: R. J. 2509 ca-

merarius Aprutii, 2764 Ernennung zum procurator, 3070 zum magister procurator,

aber noch o(J95 erscheint er als camerarius.

4) Vgl. Huillard YI 444, 475 mit Quellen und Forsehungen VIII 203. Ferner

Const. Ill 86, wo magister procurator und magister camerarius zusamraen
wirken sollen.

6)

Winkelmann Acta I n. 764. 772. 777. Cod. dipt Bar. VI n. 4. Huillard I 52.

6) cum . . . nuper sit in nostra curia ordinatum, ut in qualibet provincia

regni nostri vir unus statuatur, cui . . . procuracio demaniorum
,

morticiorum et

excadenciarum ad curiam nostram spectancium commictatnr.

7) Forsehungen zur deutschen Geschichte XII 534 f.

8) R.J. 2959 b.
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stallangen vom 3. Mai 1240 ‘) mu6ten den Anschein erwecken, daS

die Institution erst damals geschaffen wnrde, weil sie ausdriick-

lich von Neuerrichtung sprechen. Man konnte glanben, in unserer

Urkonde die Anfange der Institution zu greifen : Auch sie spricht

ja von einem nenlichen BeschluB der Curie, in jeder Provinz einen

procurator aufzustellen. Indes maknt die fast vollige tlberein-

etimmung unserer VoUmacht mit der jiingeren von 1240 znr Vor-

sicht. Denn wenn der Schreiber der jiingeren Urkunde aus der

alteren den Passus iiber die erst kiirzlich erfolgte Einrichtung der

Amter ubemalun, so kann sehrt wobl auch die jiingere nur die

schematische Copie eines noch alteren Stiickes sein. In der Tat

ist dies MiBtrauen gerechtfertigt. Denn schon im Oktober 1232

ist in der Basilikata ein Provinzialprokurator nachznweisen *).

Unsere Bestallung war also nicht die alteste Urkunde dieser

Art, und die Einrichtung der neuen Amter liegt mindestens mehrere

Monate zurtick. Als Terminus post quem fiir den erwahnten Be-

schluB der Regierung ergibt sich der 30. Mai 1231, denn an diesem

Tage war die in unserer und den spateren Bestallungen den Ober-

prokuratoren zugeschriebene Funktion der Fiirsorge fiir die Revo-

kationen noch Sache der G-roBkammerer ®).

Der am 11. Dezember 1232 zum Oberprokurator fiir die beiden

Justitiarate Prinzipat und Terra di Lavoro mit Molise ernannte

Angelas de Marra war einer der bedeutendsten Finanzbeamten

des Kaisers. Er stammte aus Barletta, wohin seine Familie aus

dem Amalfitanischen eingewandert war. Seine Sohne, von denen

einer der bekannte Rational Manfreds und Karls I., Jozolin, war,

dienten in denselben Zweigen der Verwaltung wie er. Angelas

erscheint in unserer Urkunde zum ersten Mai und hat das Amt
des Oberprokurators bis Herbst 1239 bekleidet^). Seine schon

damals groBe Bedeutung spricht sich in seiner Zugehorigkeit zum
Hofrat aus ®). Anfang 1240 wurde ihm mit einem zweiten Kollegen

die Hut des im Castel dell’ Uovo zu Neapel liegenden Schatzes

anvertraut ®)
,
und im Mai desselben Jahres erhielt er mit zwei

anderen das Amt eines GroBhofrationalen ’). Seitdem verschwindet

er fiir unser gegenwartiges Wissen.

Mit n. 13 komme ich zu dem wertvollsten Stiick der kleinen

Sammlnng iiberhaupt. Es vermittelt uns zunachst die Kenntnis

1) R.J. 3070.

2) Huillard IV 395.

4) Huillard V 420. 423.

6) ib. n. 2808. 09.

3) Zuletzt R. J. 1872.

5) Bereits 1234 R. J. n. 2063.

7) ib. n. 3079. 80.
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eiaes bislier gar nicht bekannten Zweiges nonuannischer xmd hohen-

staufischer Landesfiirsorge, des Kiistenverteidigungswesens.
Wer an den Kiisten Siiditaliens gereist ist, kennt die runden

Tiirme, die in wobl berechneten Abstanden Wacht halten. In

ibrer heutigen Grestalt sind sie wobl alle von den Spaniem gebaut,

als die EinfaUe der Barbaresken zu besonderer Wachsamkeit

mahnten. Eriedricb II. scheint der Institution seine Aufmerk-

samkeit zuerst zugewandt zn haben, als er 1235 auf der Reise

nacb Deutschland auch anderes regelte^). Er scheint vorans-

gesehen zn haben, da6 das Seeranberwesen sich seine Abwesenheit

werde zn Nntze machen. In einem ErlaB an die Jnstitiare vom
25. April ans Eano — erhalten ist nns in n. 15 das an den Jnsti-

tiar des Prinzipates' gerichtete Exemplar — griff er auf ein

alteres normannisches Statnt zurtick, das die Bewachnng
der Kiistenturme wahrend des Sommers, der fiir Seefahrer gnn-

stigen nnd darum in diesem Ealle gefahrlichen Jahreszeit, an-

ordnete, nnd befahl, dafi die znr Grestellang von Wachtmannschaften

nnd znr Leistnng der Reparatnrfronde Verpflichteten anf dem
Wege der Inquisition festznstellen nnd znr Erfiillnng anznhalten

seien. Man sieht darans von neuem, wie sehr diese Regiemng mit

Uberliefertem arbeitete. Ans den Ansfiihrnngsakten des Jnstitiars

xmd seiner Beauftragten ergibt sich, dafi die Bewachnng nnd Er-

haltnng der Kiistenturme ganz ahnlich geregelt war wie die Ans-

fuhrnng der Reparaturen koniglicher Kastelle, namlich dnrch die

frondmaBige Verpflichtung benachbarter Gemeinden xmd Herren.

In nnserem Falle handelt es sich nm die Kiistenstrecke zwischen

Paestnm im Norden nnd Policastro im Siiden. Einzelne Herren,

so hier der Abt von Cava, waren kraft Gewohnheitsrechtes befreit.

Das Stiick jergibt einen weiteren wertvoUen Ertrag fiir die

Benrteilnng einer ganz anderen Frage. Friedrichs ErlaB zitiert

ein normannisches Statnt mit den Worten: Cum a predecessoribus

nostris Sicilie regibns . . . recolattir statutum. Natiirlich ist damit

weder eine unbestimmte Erinnerimg nocb eine isolierte Einzel-

nrkunde gemeint. Es muB eine Sammlung von normanni-
schen Verordnungen vorgelegen haben. An sich konnte

diese Sammlnng sehr wobl identisch sein mit einem von mir friiher

vermnteten Gesetzbnch Wilhelms II. “) nnd dieser Vermntxmg

als weitere Stiitze dienen. Indessen war jenes Gesetzbnch damals

bereits in der nenen Codifikation des Jahres 1231 anfgegangen. Viel

1) R. J. n. 2085a—2089.
2) Niese Gesetzgebung der normannischen Dynastie Ilf. 1.39 f.
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wahrscheinlicher ist, da6 man an eine registerahnliche
Sammlung der wiclitigsten Mandate zu denken hat, die

ansschliefilich fur den Gebranch der Zentralstelle bestimmt war.

Das normannische Statut wird namlich in nnserer
Urkunde mit ahnlicher Wendung zitiert wie das
eigene Register Friedrichs*). Die offers erorterte Frage,

oh die normannische Verwaltung Register besaB oder

nicht, muB danach aufs neue gestellt werden. Neuerdings wnrde

durch Heckel das Bestehen von Privilegienregistern entschieden

vemeint ^), die Annahme von Brief- oder Mandatregistern — iibri-

gens ohne einen Beweis — fiir unwahrscheinlich nnd nnbegriindet

erklart®). Die Frage der Privilegienregister kommt hier nicht in

Betracht. Diejenigen, die Mandatregister annahmen, gingen von

der zwar nicht beweisbaren, aber keineswegs nnebenen Anschaunng

ans, daB auch dieses Institut der friderizianischen Zeit, wie so

viele andere, in Einrichtungen der Zeit vor 1189 sein Vorbild

werde gehabt haben. — Wer weiB, ein wie starker Strom von

Verwaltungstradition das 13. Jahrhundert mit dem 12. verbindet,

wird es fiir kaum denkbar halten, daB die Verwaltung Friedrichs

ohne eine Sammlimg von normannischen Verordnungen auskommen

konnte, die man sich dock nur durch fortlanfende Eintragung ent-

standen denken kann. In diese Erwagungen greift nnser Zitat

als feste Stutze ein. Ein weiteres Moment kommt hinzu: Tiber

die Grenzen weltlicher nnd geistlicher Gerichtsbarkeit sind 1170,

1172, 1175, 1195, 1196, 1197 gleichlautende Mandate an ver-

schiedene Kirchen ergangen und deren Text ist in die Gesetzes-

sammlung aufgenommen worden *). Diese Erscheinung erklart sich,

wenn man annimmt, daB die friiheste derartige Verordnnng in

ein Register oder, wenn man will
,
in ein Copialbuch eingetragen

nnd die iibrigen nach diesem Eintrag kopiert warden. So mochte

ich die Frage nach den normannischen Mandatregistern dahin be-

antworten, daB eine Buchung der wichtigsten Verord-
nungen jedenfalls existierte. Freilich laBt sich kaum

1) Winkelmann Acta I n. 204 an einen Oberprokurator : Dudiira . . . pre-

cessori tuo in officio . . . scripsisse recolimus in hac forma: Folgt das altere

Schreiben.

2) Darin stimme ich Heckel (Archiv fiir Urkundenforschung I 392) zu. Nur
kann man es nicht mit seinen Griinden beweisen.

3) ib.

4) Niese Gesetzgebung 138 '’). 192 ft'. Dazu; Documenti per service alia stox’ia

di Sicilia Serie I, Bd. I n. XXVI. Ughelli IX 433. I 1 129 f.
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auch nur vermuten, da6 die innere Einrichtung dieser Buchungen

denen der Register Friedriclis entsprach.

Die normannisclie und hohenstaufisclie Justizverwaltmig im

Konigreich arbeitete, ebenso wie die der beiden anglonormaimischen

Staatswesen, mit Just izmandat en nacb Art der frankischen

indiculi. Weder diplomatisch [noch rechtsbistorisch ist diese Ur-

kundengruppe bisher genugend erforscht ‘). Einiges zur Sacbe

bieten die unten abgedruckten Stucke n. 9 und n. 13. In n. 9,

von 1223, handelt es sich nm ein Mandat, das die Restitution des

Verkaufers befahl, wenn er weniger als die Halfte des iustum pre-

tium erhalten babe. Da6 bier ein fiir alle gleichen Falle xmd nicbt

nnr fur den vorliegenden gefafites Mandat vorliegt, da6 es also

feststebende Formulare fiir Justizmandate gab, die jedem darum
ansuchenden — abnlicb wie an der romiscben Curie — aus-

gebandigt warden, ergibt sicb daraus, daB im Febrnar 1224 in

gleicber Sacbe an einen anderen Empfanger ein gleicblautendes

Mandat erging ®). Fiir die damaligen Anscbannngen von der recbt-

licben Wirkung solcher Mandate ist es von Bedeutung zu erfahren,

da6 nacb n. 9 der Kaufer, einKloster, vor Gericbt die Verpflicbtung

zur Restitution nicbt anerkannte, mit der Begriindung, daB ihm seine

samtlicben Erwerbungen einscblieBlicb der Kaufe durcb Pri vileg
bestatigt seien und daB es datum eines Spezialmandates an ihn

bediirfe, um die allgemeine Bestatigung in diesem Punkte zu ent-

kraften. Es stimmt durchaus zu dieser Sachlage, daB das Mandat
vom Februar 1224 als mandatum generale bezeichnet wird.

Diese Mandate nannten also, wie es scheint, keine bestimmte
Person als zur Restitution verpflichtet und waren an die Gerichts-

beamten gerichtet^). In der Tat wagte in unserem Falle von
1223 der Klager nicbt, seinen Ansprucb weiter zu verfolgen.

No. 14, vom 31. JuH 1247, ist merkwiirdig vor allem durcb
sein Ortsdatum. Damals lag der Kaiser vor Parma, wabrend
unser Stiick aus San Germano kam. Es gehort also zu denjenigen

Urkunden, deren durchaus unzweifelhaftes Ortsdatum sich dem
Itinerar des Kaisers nicbt einfiigt. Ficker erklarte in den Regesta

1) Jedoch findet man einiges uber die Justizmandate normannischer Zeit

bei Haskins England and Sicily, English historical review XXVI 444 ff.

2) Ygl. etwa den Libellus petitionum des Guala bei Heckel Archiv fiir Ur-

kundenforschung I 502 : Sunt enim quedam de simplici iustitia, que de facili im-

petrantur.

3) Cod. dipt Bar. Ill n. 212.

4) Wie das Mandat auf Restitution in n. 1. (1207). Vgl. Winkelmann Acta
I n. 837.
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imperii solche Stiicke als Ausfertignngen der Regentschaft,
well diese Falle ia der Tat auf die Zeit der Abwesenheit des

Kaisers 'axis dem Konigreich beschrankt zu sein scheinen. Fiir un-

seren Fall glaube icb indessen eine andere Erklanmg vorschlagen

zu soUen, am so mehr, als andere Urknnden fiir das Konigreich

ans der gleichen Zeit vom kaiserlichen Hof selbst ergingen. Zu
beachten ist, dab es sich um ein Justizmandat, nicht um eiae

Gratialsache handelt. Diese Erwagung weist den richtigen

Weg. Aus dem gleichen Jahr (31. August, Sora) gibt es einen

Parallelfall ^). Auch dies zweite Stuck ist Justizmandat und

mit dem unsrigen das einzige ans dem Jahre 1247 erhaltene. Wenn
nun andererseits um die gleiche Zeit ein Privileg fiir die Stadt

Palermo vor Parma ausgestellt ist ^), so ergibt sich darans znnachst

einmal, dab die Regentschaft eine allgemeine Befngnis, an Stelle

des Kaisers fiir das Konigreich zu urknnden, damals nicht hatte.

Es sind also die' Justiz mandate gesondert zu betrachten. Wir
wissen aus anderweitigen Zeugnissen, dab diese schon friiher nicht

von der eigentlichen Kanzlei, sondem vom GroBhofgericht
ausgefertigt warden®). Diese Erklarung ist auch auf unseren

Fall anzuwenden. Es ergibt sich dann weiter, dab das Grobhof-

gericht entgegen dem damals sonst geltenden Branch, demzufolge

es dem kaiserlichen Hof folgte, im Juli nnd^ August 1247 im

Konigreich weilte, obwohl es den Kaiser bei seiner Abreise

bis dicht an die Nordgrenze, nach Teramo, begleitet hatte ^).

1) K.J. n. 3644. 2) ib. n. 3638.

3) Cod. dip! Bar. Ill n. 212. (1224). Die Kanzleiordnung Friedrichs

zeigt das Grofihofgericht wohl nicht als eigene Beurkundungsstelle. Es ist da

nur die Rede von littere de sigillo iusticie, die darch zwei GroBhofrichter nachzu-

priifen und zu signieren sind; Winkelmann Kanzleiordnungen n. 1 p. 7.

4) E. J. n. 3612. In der Tat ist das GroBhofgericht damals nicht heim Kaiser

nachweisbar.
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1 .

Friedrich II. erlajit ein Justizmandat an Heinrich de Apulia

und Leo von Andria, Justitiare von Terra di Lavoro, in Sachen des

Capuaners Victorias.

Palermo 28. {August?) 1207.

Unvollstdndiges Insert in Urkunde der Richter Petrus, Adenulfus

und Nicolaus von Capua vom November 12(77^), Neapel, Arch, di stato,

Comune di Capua n. 9. Die drei Richter sitzen im Gericht der Ju-

stitiare und berichten:

Dam coram nobis Petro, Adenolfo et Nicolao indicibas Capue

Victorias [....] eserius litteras Friderici regis afferret Henrico

de Ap[u[l[ia] et Leoni de Andria castellano [castelli Capne] insti-

ciariis, quarnm tenor talis est: Exposnit et conqnestns est celsi-

tndini nostre presentinm lator Victorias fidelis noster dicens, quod

com ipse in civitate nostra Capua quandam duxerit in nxorem

[....] ipsa meretricatnr publice sicut dicit. Vemm qnia snppli-

cavit celsitudini nostre, at ea, que ab ipso in dotem acceperat,

sibi assignari [ ]
pre[ciperemn8]

,
mandamns et preci-

pimns fidelitati vestre, quatenus domnm et ceteras res, quas ab

eo nomine dotis accepit, inxta nsam et consuetndinem civitatis

nostre Capue, [ ]
fait, eidem Victorio faciatis in integrum

restitui ad faciendum de eis, quod ad viderit comodum*')

[pertinere]. Data Panormi XXVIII [ ], X ind(ictionis) *).

Die Justitiare laden darauf die jetzigen Besitzer der Dotalgiiter

vor. Es kommt zum Vergleich.

a) Wdhrscheinltch ipsias. b) Auf comodum folgt fuit, ojfenhar bloDe

IHUographie des vorangehenden fuit.

3.

Diepold von Schweinspeunt, Kapitdn und GroJJjustitiar von Apu-
lien und Terra di Lavoro, und sein Bruder Siegfried verzichten auf
alien Anspruch wider das Kloster Montevergine

,
der ihnen aus der

1) 1207, November, Indiktion 11, anno Frid. 10.

2) Also spatestens vom 28. August.
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Flucht des Herrn Wilhelm Francisius erwuchs, gegen Zahlung von

120 Goldtmzen.

Salerno 28. Januar 1209.

Or. Xeapel, Arch, di stato, Montevergine LVIl n. 15.

Nos Diopuldus dei et regia gratia comes Acerrarum capitaneas

et magister iiistic(iarius) Apulie et Terre Laboris et SitFridus

eadem gratia comes Alifie a vobis venerabili abbate et universo

conventu monasterii Sancte Marie Montisvirginis pro fuga, quam
fecit dominus Guillelmus Prancisias, et pro castello Capnatii et

ceteris pactis, qne nobis ab ipso Domino Guillelmo debebant com-

pleri
,
recepimns centnm viginti nncias auri ad pondns Salemi.

Unde questionem, qaam“) de faga predicti domini Guillelmi et de

castello Capnac(ii) et aliis pactis adversns vos, monasteriam sn-

perins nominatum
,

res et homines einsdem
,
nec non et adversns

homines Mercolian(i) ‘) habebamns
,

present! scripto vobis omnino

remisimns, volentes, ut de questione ipsa tarn vos quam monaste-

rinm, res et homines monasterii atque homines Merculiani maneatis

Omni tempore absolnti. Et quia predictam pecuniam nobis integre

persolvistis, quam pro remissione supradicte questionis nobis sol-

vere pepigistis, presentem apodixam fieri iussimus nostris sigUlis

roboratam^), anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo

octavo. Dat(am) in civitate Salemi vicesimo octavo die mensis

ianuar(ii), duodecime indictionis.

a) ^ Or.

3.

Raynonus filius domini Johannis Tusardi macht sein Testament

in presencia Roggerii comitis Theatini capitanei et ma-
gistri iusticiarii Apulie ac Terre Laboris, magistri Ni-

colay comitis cappellani, Roggerii comitis nepotis, domini Bar-

nabe, Guillelmi, Palmerii comitis Roggerii sociorum. Geschri^en

per manus Riccardi de Pisticio (notarii)") comitis Tricarici ma-
gistri iusticiarii Apulie et Terre Laboris.

Tricarico Jidi 1209^).

a) fehlt.

1) Mercogliano westlich von Avedino.

2) Die Siegel sind verloren.

3) 1209, Juli, Induction 12.
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4.

Cum EiOggerius comes Theatinus capitanens et ma-

gister iusticiarius Apulie et Terre Laboris apud Pul-

c(armum) existeret, macht Johannes Tisardns de Capua sein Testament

in presencia Eoggerii comitis, Pantaleonis Consani archiepiscopi,

Roggerii filii quondam comitis Anibalis, domini Roggerii comes-

tabuli, Tancredo de Vetro, Alduino de Sancto Ricandro, Johanne

et Riccardo indicibus Pulc(arini).

(Pulcarinum) *) Juli 1209.

Gleichzeitige Kopieen auf einem Blatt, Capua, Museo Campano.

5.

Friedrich 11. hefiehlt dem Kapitdn und GroJJjustitiar von Apulien

Grafen Matthaeus Gentilis von Lesina, dem Kloster S. Maria in

Giialdo den Besitz angegehcner Grundstiiche nicht voreuenthalten.

Messina 6. August 1209.

Insert in Urkunde des Mattheus Gentilis comes Alesiue capita-

neus et magister iustitiarius Apulie et Terre Laboris aus Civitate

vom 11. Degeniher 1209'^), Neapel, Socieid di storia patria, Begistro

d’istrumenti della cliiesa di S. Maria di Galdo (Ms. saec. 13.) f. 88.

Der Graf herichtet darin, dajl die MOnche von S. Maria ihm vor-

trugen, daJS dominus Unfredus filius Hectoris ihnen letztwillig star-

ciam in tenimento Plorentini et casilinnm in civitate Florentini

hinterliefi, und ihn haten, ihnen diese Besitzungen iusta Umfredi

testamentum et regis preceptum anzimeisen, indem sie folgendes

mandatum regium vorzeigten:

Fridericus dei gratia rex Sicilie ducatus Apulie et princi-

patus Capue Mattheo Gentili comiti Alesine capitaneo et magistro

iustitiario Apulie et Terre Laboris fideli suo salntem et ddec-

tionem. Fidelitatem tuam nolumus ignorare, quod nos divine pie-

a) Fredericus. h) so. c) capitaneus et magister iustitiarius.

1) Ein Ortsdatum ist nicht gegehen, dock ist es daraus zu erschlie/Jen, daB

die Sichter von P. als Zeugnisheliorde fimgieren. Die Kiirzung Pule muB zu

Pulcarini aufgelust werden. Der Ort vnrd mehrfach erwahnt und lag im oberen

Ofantotal nicht iceit von Conza; auf tnodernen Karten ist er nicht mehr zu finden.

2) Induction 13. — Actum apud Civitatem in curia nostra. Die Urkunde

hat die ortsubliche Form des offentlichen Instrumentes ,
ist also vom Grafen mit

dem Eandzeichen versehen
, aber nicht besiegelt.
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tatis optentu monasteriain Sancte Marie de Gualdo cum fratribus,

hominibus, obedientiis et omnibus bonis suis sub nostra protectione

et defensione recepimus nec pati volumus, ut indebite vexationis

molestia fatigetur. Ideoque fidelitati tue mandamus et precipimus,

quatinus ipsum monasterium cum fratribus, hominibus, obedientiis

et omnibus bonis suis pro reverentia serenitatis nostre habeas

propensius commendatum nec ei molestiam facias vel ab aliquo in-

ferri permittas. Volumus etiam et mandamus, ut startiam, que

dicitur Buccaporcu et de aliis terris admodiata viginti prope ec-

clesiam Sancti Mathei de Sculcula et casalinnm, quod est in urbe

Florentini prope domum comestabuli, que eidem monasterio Um-
fredus filius quondam Hectoris per testamentum suum concessit,

ei assignes et facias pacifice possidere. Dat(a) Messane sexto

Aug(usti) duodecime indictionis.

Der Bericht des Grafen fahrt fort: . . . tanti domini mandatum

inspicientes ipsum executioni mandate non distnlimus. Terras

— Gremheschrieb — per manus*^ monachorum prefatorum iuxta

tenorem litterarum regis per iudicem Rufnm Plorentini baiulum

et fidelem nostrum monasterio assignavimus et monasterium in

corporalem possessionem misimus.

c) Sculla. (1) So.

6.

Maczolinus Capue et Terre Laboris magister index, Riccai’dus

et Adenulfus huius Capuane civitatis indices siteen eu Gericht man-

date Riccardi Fundani comitis capitanei et magistri
iudicis Apulie et Terre Laboris in einer Streiisache swischen

den Kler'ikern der Kirche Sancti Johannis nobilium bominum zu

Capua und Vincentius de Sico titn den Besits ernes Grimdstiickes

and erhennen Besitz und Eiyentum der Congregation zu.

Capua November 1200 *).

Original Capua, Kapitelarchiv.

Bischof Ulrich von Fassau und Marhgraf Diepold von Vohbtirg

trkldren, da/i Friedrich II. dem Erzbischof Nicolaus von Salerno durch

sie die Erhaltung von Befestigungsanlagen zii Olevano konsediert habe.

Salerno Februar 1221.

1) IncUktion 13.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichfen. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 4. 29
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Or. Salerno, Mensa arcivescovile. Die beideii Siegel der

sfeller, die an hdnfenen Fuden Jiingen, sind ahgeschnitten.

Nos Ulricas dei gratia Pataviensis episcopas et Diepoldus

marcMo de Voheborch presenti scripto declaramus, quod dominas

noster Fredericas dei gratia illastrissimas Rom(anoram) imperator

semper aagastus et rex Sicilie post coriam Capue sollempniter

celebratam ob reverentiam dei et beati Matbei apostoli et evan-

geliste per nos benigne annnit et concessit domino Nicolao vene-

rabili Salernitano archiepiscopo et Salemitane ecclesie, at castram

Olibani, quod est antiquum patrimoninm Salemitane ecclesie, cum

omni eo, quod in ipso castro sen villa reparatum vel superadditum

est, sicut nunc existit, illesnm permaneat et intactum. Unde pre-

sens scriptum ad securitatem predict! arcbiepiscopi et Salemitane

ecclesie per manns Chnnr(adi) notarii nostri prefati episcopi fieri

et subscriptione nostra et sigiUorum nostrorum impressione muni-

tum eidem archiepiscopo fecimus assignari. Scriptum Salemi“>^000
anno dominice incamationis M CC XXI, mense februarii

,
indictione

a

Vini, imperante domino nostro Frederico dei gratia serenissimo

Ilom(anorum) imperatore semper augnsto et rege Sicilie, anno

E,om(ani) imperii eius primo et regni Sicilie XXIII. Feliciter

amen.
0

f Ego Ulricas Pataviensis episcopus interfui et subscribe.

t Ego Diepoldus marchio de Voheburch propria manu me sup-

scripsi*’*.

a) fccuv. aus Salerne. h) Diepold hat nicht nur eigenhandig unler-

schrieben
,

sondern aiich eine Art Handgental in Form eines dreieckigen Schildes

mit horizontalem Querbalken hinier seinen Namen gezeichnet.

8 .

Friedrich 11. priiilegiert das Klostcr S. Maria in Gitaldo unfer

GoldhuUc.

Vor datum Juni 1222.

Fraghwnt einer Copie saec. Xlll, Neapel, Societd di storia patria,

liegistro di S. Maria di Guido f. IIV.

“ per manus Johannis de Traiecto notarii et fldelis

nostri scribi et bulla aurea tipario nostre maiestatis inpressa ius-

a) Das den Context enthaJtende Blatt ist verloren.
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simus insigniri, anno, mense et indictione snbscriptis. Bata in

castris super obsidione Jati anno dominice incarnationis millesimo

ducentesimo vicesimo seciindo, mense innii, decime indictionis, im-

perii domini nostri Friderici** dei gratia illnstrissimi Romanorum
imperatoris semper angnsti et gloriosissimi regis Sicilie anno se-

cnndo, regni vero Sicilie vicesimo qninto. Feliciter amen.

b) FREDERICI.

9 .

Cum Guillelmus de Ferrando inpetraret litteras abimpe-
riali curia, ut cunctas venditiones, qnas fecerat minns medi-

(etate) iusti pretii aut sibi iustam pretium adimpleretur ant ipse

rederet pecaniam emtoribus et venditiones sibi restitnerentur, ipse

Guillelmus, nbi ego Marinas index aderam et alii qnamplures,

ostendens ipsas imperiales litteras questionem promovit adversns

Petrom abbatem Sancte IMarie Matris Domini, weil er hei cineni

Landverkauf tieniger als die Hdlfte des iustum pretium erlialten habe.

Ber AU tvendet ein : cum per imperiale privUeginm monasterio

cuntas venditiones oblationes donationes erant confirmatas“>, sine

special! mandato imperiali sibi transmisso ei de iure respondere

non debebat. Es hommt zum Verglekh.

Ilocca IHenionte *) Fchruar 1223 ').

Oriy. NeapeJ, Arch, di stato, Monasteri soppressi VIII n. 6G4.

a) so.

10.

Friedrich II. erteiJt dem Domkapitcl roti Cascrta ein Frivileg.

—
») Juni 1225.

CUicrt in einer sehr zersiorten Gerichtsurkunde aus Sessa, tom
Fehruar 1227*), Capua, Museo Campaiio, tvonach das Kapitel beibringt

quoddam generale privilegium Frederici serenissimi
Eomanorum imperatoris; darin uerden bestdtigt omnia indulta

oblata concessa et vendita suprascripte ecclesie Casertane et con-

gregacioni [ ]
demaniis et aliis personis tempore prin-

cipum regum et maxime regis Guillelmi secundi predecessorum
eins, anno incarnationis millesimo ducentesimo vicesimo quinto,

anno imperii [ ]
mense innii, indictione decima tertia.

1) Nordlieh von Kocera superiore. 2) IndicHon XI, 1222.

3) Der Kaiser ist in diesem Monat nur in Foggia itnd Troia nachzmveisen.

4) 1226, Fehruar, ind. XT".

29



404 Hans Niese,

11 .

Der Grojihofrichter Petrus von San Germane, mit Revokation des

Pemanmms beauftragt, erkennt die RecMmafiigkeW, des Besitses eines

Weinberges iind dessen Freiheit von adiutorium an.

Stilo, Mai 1226.^)

Grig. Neapel, Arch, di state, Menasteri seppressi VIII n. 732.

Cam nos magister Petrus de Sancto Grermano magne impe-

rialis curie index apud Stilum ad revocationem demanii stnderemus,

inter cetera, que nobis iurati eiusdem terre obtnlerant, sic inve-

nimns contineri, videlicet quod unns ipsornm iuratornm, Michael

Mitier(is) nomine, qui iam obierat, ceteris exposuisset iuratis, quod

dominns Symon Malendranus detineret vineam qnandam apud Cu-

zurin(um)^), que fuerat quondam cuiusdam adintorite nomine Eri-

burchy. Convento itaque dicto Symone iuxta morem in presentia

nostra ipsis quoque iuratis presentibus et re sibi per nos exposita,

sicut per iuratorum dicta nobis fuerat nunciata, idem Symon vocem
negantis assumpsit, dicens, se non debere nec posse ad vocem unius

iurati condempnari, maxime, cum tarn ipse quam eius successores

de vinea ipsa in plena semper francisia extitissent. Nos autem

studiose et diligenter inquirentes ab aliis iuratis, si per se vel

per alios cognovissent, quod vinea ipsa alicui tribute vel redditui

fuisset obnoxia, dixerunt, se hoc minime scire nec ab alio umquam
quam ab ipso Michaele Mitier(is) dum viveret percepisse. Sane
cum res nulla dicto unius et solius ad edocendam veritatem subia-

ceat, set duorum ad minus hominum assertione res dubia debeat

per veritatis indaginem aperiri, neque ad restitutionem predicte

vinee neque ad adiutorium dandum de vinea prefatum dominum
Symonem Melendranum potuimus condempnare. Unde ipsnm ab

ntrisque duximus sententialiter absolvendum. Ne igitur, que gesta

sunt, neque presentem memoriam neque scientiam efFugiant poste-

rorum, presens scriptum inde fieri fecimus per manus Gregorii de

Girac(io) in officio legationis nostre assumpti notarii, nostra, ma-
gistri GuiUelmi Vultur(i) iudicis Salerni domini imperatoris notarii,

iuratorum et aliorum proborum virorum subscriptione munitum;
anno, mense et indictione pretitulatis.

1) l!iZ6, Mai, ind. XIV, Friderici anno imperii VI, Sicilie XXVIII, Je~

rusalem I.

2) Ich vermag die Lage nicht nachzmveisen.
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UnterscJirieben von Petrus de Sancto Germane magne imperialis

curie index, Guillelmus index Salemi imperialis aule notarins und
tnehreren Zeugen, nonmier Eao de Marturan(o) castellanus Stili.

13.

Angelus d€ Marra, OherproJeurator von Pnncip)af, Terra di La-

voro und Molise, vererbpachfet an den Richter Unfrid von Sarno eine

Miihle bei Sarno.

Salerno December 1238.

Or. Neapel, Archivio di Stato, Pergamene di Montevergine vol.

evil n. 18.

Friedrich II. bevollmdchtigt den Angelus de Marra als Oberpro-

jiiirator im Principal, in Terra di Lavoro und Molise und als Exe-

kutor neu erlassener Konstitutionen in diesen Provimen.

Lucera 11. Dezember 1232.

Insert im obigen Or.

In nomine domini nostri Jesu Christi. Anno incarnacionis eius

millesimo ducentesimo tricesimo octavo et nono decimo anno im-

perii domini nostri Friderici dei gratia invictissimi Romanorum
imperatoris semper augnsti, Jherusalem et Sicilie rege®), mense

Decembr(is) daodecim(e) ind(ictionis).

Nos Angelus de Marr(a) fatemur habere patentes imperiales

litteras in hac forma:

Fr(idericus) dei gratia Romanorum imperator semper augustus

Jherusalem et Sicilie rex universis per insticiaratus Principatus,

Terre Laboris et comitatus Molisii fidelibns suis gratiam snam et

bonam voluntatem. Cum de provida provisione nnper sit in nostra

curia ordinatnm, ut in qualibet provincia regni nostri vir nnns

fidelis et providus statnatur, cui per destinatam sibi provinciam

procuracio*^ deman(iornm) morticiorum et excadenciarum ad cu-

riam nostrum spectancium commictatur, nos confidentes de provi-

dencia et fidelitate Angeli de Marr(a) fidelis nostri statuimus eum
magistrum procuratorem demanii, morticiorum et excadenciarum

a) So! b) So! Man u-urde comitatiun encarten. c) Im Te.vt folgt

sibi, eine offeiibare Dittographie. d) Auch demanii ist moglich.

1) Als Beispiel drucke ich dies Stiick im collen Wortlant.
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ad curiam nostram spectancinm in predictis iusticiariatibus et co-

mitatu Molisii tam eorum, que revocata sunt, quam et que dein-

ceps per industriam suam et revocatorum soUicitudinem poterunt

revocari, et dedimus ei potestatem, ut demania, morticia et exca-

dencias ipsas ad proficuum et incrementnm curie nostre locare

possit perpetuo vel ad tempus, excoli et rehedificari faciat prout

melius viderit expedire, sic quod in melius proficiant nec depereant,

et proventus ipsorum omnium exigat et recolligat ad opus nostre

curie conservandos. Commisimus eciam eidem Angelo, nt omnia

nova statuta et quedam capitula, que per eundem mictimus nostre

maiestatis sigillo munitas per pa[rtes]“) ipsas faciat ab omnibus

firmiter observari, iuxta quod sibi per curiam nostram iniunctum

est et commissum, et transgressores ac contumaces auctoritate

nostri culminis puniat sicut decet. Mandamus igitur et precipimus

universis et singulis firmiter et districte, quatenus de omnibus su-

pradictis nominato Angelo fideli nostro intendatis et respondeatis

de cetero tamquam magistro procurator! predictorum omnium per

nostram curiam constitute et executor! novornm statutorum nos-

trorum et aliorum
,

que sue industrie sunt commissa ad honorem

et fidelitatem nostri culminis et commodum curie nostre, scituris

universis et singulis, quod quicumqne super premissis eidem Angelo

contradicere vel modo quolibet obponere se presumpserit, non solum

indignacionem nostre maiestatis incurret, set rerum et persone pe-

riculnm poterit formidare. Dat(a) Lucer(ie), undecimo decem-

br(is) sexte ind(ictionis).

Circa cuius executionem mandati cum devocione et diligencia

procedentes, cum essemus in civitate Salerni pro serviciis imperia-

libus exequendis, veniens ad nos index Unfridns de Sarno petiit a
nobis locari sibi unum molendinum, quod est in flumine Fucis Sarni

prope molendinum ecclesie Sancte Marie Matris Domini de Sarno,

videlicet a parte orient(is), a parte occidentis prope viam puplicam,

pro quo obtulit cur(ie) annuatim medietatem omnium proventuum
eiusdem, nullis expensis in eo omnino cur(ie) faciendis

;
et cum per

mensem et ultra per homines civitatis predicte puplice fuerit ex-

positum, ut plus ofPerenti locaretur, nullus inde comparuit, qui

pro locacione eiusdem se ofFerret curie plus daturum. Quia igitur

in locacione ipsa vidimus cur(ie) commodum et augmentum, recepta

a predicto iudice unc(ia) auri una ad generale pondus pro introitu

a) Loch im Pevgamenf.
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locacionis ipsios, sibi et heredibus suis perpetuo locacionis titolo

doximas concedendam, ea videlicet racione servata, ut de omnibus

proventibus ipse et heredes sui teneantur semper medietatem curie

exhibere, ita videlicet ut in molendino ipso habeat“^ semper mo-

lendinarium cum propriis expensis suis et mercede de propria

porcione solvenda, nec in hiis aliquid communicabit cur(ia) de me-

dietate proventunm molendini predicti, set integram medietatem

de hiis omnibus cur(ia) semper habebit, alteram vero medietatem

ipsorum proventuum sibi retinebunt ad faciendum exinde qnicquid

voluerint, salvo in omnibus mandato et ordinacione domini nostri

serenissimi imperatoris et heredum eius. Predictum autem molen-

dinum dictus index et sui heredes ex pacto cnr(ie) tenentur semper,

quociens opus fnerit, propriis expensis reficere et manutenere, ita

quod pro defectu aliquo in ipsius proventibus curiam nnllo modo
dampnificari contingat. Quodsi quocumque tempore satisfacione

debita redditus supradicti forte defecerint, liceat tunc curie vel

ipsum molendinum cum omni melioracione adiuncta ad suum de-

manium revocare vel enndem iudicem et beredes suos ad predicta

modo debito cohercere. Ad cuius rei memoriam et tarn imperialis

curie quam ipsius indicis et heredum eius cautelam presens instru-

mentum apud Salernum sibi fieri fecimus per manus Patricii de

Capua cur(ie) notarii, presentibus iudice Matheo Marchisio, notar(io)

Philippo de Sancto G-eorgio et notar(io) Stephano Maza civibus

Salerni, signo predicti notarii, subscriptione nostra, iudicis et tes-

tium roboratum t

f Angelos de Marra subscripsi.

f Ego qui supra Matheus index.

f Ego predictus Philippus not(arins) qui rogatus interfui testis

sum.

t Ego predictus not(arius) Stephanus testis sum.

a) So statt habeant. h) Signum des Nolars Futrkiui. c) SS.

13.

a. Friedrich 11. instniiert den Justitiur des Prinzipaits, Thomas

ton Montenero, iiher die Instamlhaltnnij und Beieachumj der Kiisten-

verteidiyimgsanlagen.

Fano 35. April 1235.
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h. Thomas von Montenero beauftragt den Johannes Marchisanus

von Salerno Gmannte sur Beparatur verpflichtete zur Erfiillung dieser

Pflichf anzuhalten.

Nocera 14. Juni 1235.

c. Thomas beauftragt den Johannes, die Unterhaltungspflicht der

in Tresino ansdssigen Lettte des Klosters La Cava durch Inquisition

festsustellen.

Gtiardia de’ Lombardi JimifAugust 1235.

Johannes stellt das Nichthesfelien der genannten Verpflichtung

Tresino^) August 1235.

n—c inseriert in d. Original La Cara, L n. 23.

d) Dum essem ego Alexander index apnt casale Terrisini per-

tinenti(e) Cilenti'^), dum essent ibidem fliccardns de Dompna Ca-

tania baiulns Caputaquensis episcopi et pro parte einsdem et Ste-

phanus monachus et magister Nicolaus bainlus CasteUi Domini

Abbatis*) et pro parte Cavensis abbatis, vir nobilis dominus Jo-

hannes Marchisanus civis Salerni ostendit litteras sigillo Thomasii

de Montenigro imperialis iustitiarii Principatus et Terre Beneven-

tane sigillatas et sibi transmissas

:

b) Nobili viro Johanni Marchisano Thomasius de Montenigro

imperialis iustitiarius Principatus et Terre Beneventane®\ Sacras

imperiales litteras nuper recepimus in hac forma:

a) Fridericus dei gratia Eomanorum imperator semper au-

gustus Jerusalem et Sicilie rex**) Thom(asio) de Montenigro iusti-

tiario Principatus et Terre Beneventane gratiam suam et bonam
voluntatem Cum a predecessoribus nostris Sicilie regibns felicis

memorie provide recolatur statutum, ut pro quiete ac indempnitate

regni turres
,

que sunt in maritima
,

extivo tempore debeant

cnstodiri, id temporibus nostris tanto decet diligencius observari,

a) etcetera 1) Fredericus etcetera.

1) Une Siedelung dieses Kametis existiert nicht mehr; an der Kiiste stidlich

von AgropoU giU es eine Torre del Tresino und einen Berg Tresino.

2) Cilento, Bezeichnung der Landschaft sudlich von Capaccio.

3) Castelldbate, Ort an der Kmte zmschen Agropoli und Cap Licosa.
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qnanto vigor imperialis regiminis non solnm ad regni cantelam,

set ad defensionem multorum longe debeat lateqne difPundi. Ea-

propter fidelitati tue firmiter precipiendo mandamus, quatenns inter

alias cnras, ad qnas exeqaendas ex officio tibi commisso tua soUi-

citndo porrigitur, iUam diligencins proseqnaris
,

ut omnes turres

maritime iusticiaratns tui iuxta solitum mnniantnr, ne pro defectu

mnniminis regnnm nostrum in aliqua parte dampnificare valeat

genus nefarium piratarum. Expedit igitur, ut diligenter inquiras,

qui per‘> antiqua statuta tenentur, et eos submoneas et, si videris

necesse, compellas debito tempore ad munimen turrium predictarum

et ita ordines
,
ut die noctuque

,
qui ad hoc statuti fuerunt

,
sic

vigilanter intendant
,
ne per eorum incuriam dampnum aliqnid in-

feratur. Hind etiam tua sollicitndo non negligat, ut'^, si que ex

turribus, que sunt sub iurisdictione tua, reparacione indigent, per

eos, qui tenentur ad hoc, vel per te, si repereris aliquos non teneri,

diligentissime reparentur, sic in hiis et aliis soUicite stadium habi-

turus, ut semper de bona diligencia circa servicia nostra commen-

dari valeas et in nullo de negligencia reprehendi. Data apnd

Fanum vicesimo qninto aprilis, octave indictionis.

b) Verum quia inventum est, archiepiscopnm Salernitanum et

abbatem Sancti Benedicti de Salerno debere facere custodiri turrem

de Criptis ‘) et reparare, si reparacione indiget, dominum Capuda-

quensem *) episcopum debere facere custodire et reparare, si indiget,

turrem de Terrasino ®), Cavensem abbatem debere facere custodire

turrem de Tricosa *), dominum Goffridum de Morra debere facere

custodire et reparare similiter, si indiget, turres de Palnmido®j,

barones et milites Cilenti debere facere custodire et reparare, si

indiget, turrem de Cannitto ’), Petrum magistrum terrarum Andree
de Castromaris et ecclesiam Sancti Johannis de Piro turricel-

a) dampuificari b) pro c) et

1) Jeh kann diesen Tnrm nicht 7iac}meise». F.r ist in dtr Gegend von

Paestum zu suchen.

2) Capaccio.

3) Torre del Tresino siidlich Agropoli.

4) Ob identisch mil der Punta Licosa?

5) Carcani 30% (1230) tinier den Barmien des Prinzipates.

6) Cap Palinnro.

7) Cannicchio tcestlich der Alentomundiing.

8) Castellamare della Britca an der MUndtmg des Alenlo

9) San Giovanni a Piro siidwestlich von Policastro.
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lam sibi propinquam, debere facere custodire tm'rem de Scea*)

et reparare, si reparacione indiget'^', vobis ex imperiali parte qua

fnngimur auctoritate mandamus, quatinus ad omnes istos vos per-

sonaliter conferentes, si quos inveneritis non incipientes ipsum opus

iusta mandatum eisdem per nos factum, compellatis eosdem per

penam eis impositam ad opus predictum cum festinancia faciendum.

Data Xucer(ie) quarto decimo iunii, octave indictionis.

d) Item ostendit alias litteras ipsticiarii sigillatas:

c) Nobili viro Johanni Marchisano etcetera'^ Thomasius de

Montenigro imperialis iustitiarius Principatus et Terre Beneven-

tane^\ Ex querela venerabUis episcopi Capudaquensis imperialis

curia inteUexit, quod cum homines Cavensis monasterii, qui mo-

rantur in loco Terrisini teneantnr reparare et custodire turrem

Terrisini unanimiter cum hominibus suis
,
quos habet ibidem

,
ipsi

homines monasterii Cavensis dicunt se turrem ipsam non debere

reparare de iure. Quare vobis ex parte imperiali qua fungimur

auctoritate mandamus, quatenus associati^^ vobiscum uno iudice ad

partes ipsas cum eo vos personaliter conferatis et per homines loci

ipsius inquisicionem diligentissimam faciatis et, si inveneritis dictos

homines monasterii Cavensis una cum hominibus episcopi Capuda-

quensis turrem ipsam custodire et reparare debere, eosdem ad id

per bona eorum firmiter compellatis. Data Gruardie de Lombardis

etcetera.

d) Johannes Marchisanus ad casale Terrisini se personaliter

contulit et mecum iudice Alexandro per quosdam homines ipsius

casalis senes et omni excepcione maiores*^ fecit inquisicionem.

Quorum deposiciones sunt hec: Johannes de Leone iuratus et inter-

rogatus, si sciret si homines Cavensis monasterii ipsius casalis Ter-

risini tenerentur reparare et custodire turrem ipsius casalis Terri-

sini unanimiter cum hominibus Capudaquensis episcopi, quos habet

ibidem, dixit se inde nichil scire. Die Aussagen der ubrigen drei

Zeugen lauten icortlkh ebeuso. Constante domino Johanni per inqui-

sicionem, quod homines monasterii Cavensis non tenebantur repa-

cl) liter ist der Text in Vencirmng geraten. Offenhar ist zu lesen: Castro-

raaris debere facere custodire turrem de Scea et reparare, si reparacione indiget,

et ecclesiam Sancti Johannis de Piro turricellam sibi propinquam. Denn Castella-

mare tmd Aseea Uegen nahe ztigammen. e) Der Amtstitel des Johannes ist

nicht iiberUefert. f) Hontenigro etcetera. g) So. li) Es folgen vier Namen.

1) Aseea sudlicli eon Custellamare della Bruca am Meer.
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rare et custodire turrem illam Terrisini nnanimiter cum hominibus

episcopi Capodaqoensis
,

ipsos a custodia et reparacione tnrris

duxit liberandos. — Unterschrieben von Richter, Zeugen und Jo-

bannes Marcbisanus.

14.

Richter Peregrin von Caserta, mit der Vornahme von Revoka-

tionen beauftragt, insiruiert die Prokuratoren der Curie zu Sarno'-)

itber den TJwfang der vorzunehmenden Revokationen auf Grand kaiser-

lichen 3Iandates.

— 1S39, vor September.

Transsumt des in carta hombycina geschriebenen imd besiegelten

Rriefes ditrch Richter und Notar von Sarno, 1239 September, Indiktion

13^), Neapel Arch, di stato, Montevergine CVl n. 20.

ludici TJnfrido, iudici Jobanni, iudici Hogoni et Vincencio de

Sarno index Peregrinus de Caserta®*. Licteras, quas misistis, rece-

pimus devocione, qua decuit, et earnm tenorem pleno collegimus

intellectu, super eo autem, quod misistis de paludibus, quas tenent

monasterium Montis Virginis et bospitale Sancti Antonii de Sarno

vobis taliter respondemus : Noveritis nos babuisse ab impe-
riali magestate in mandatis, ut ea, de quibus apparebant

privilegia predecessorum domini nostri serenissimi imperatoris post

curiam Capuanam confirmata ab eodem vel per eundem concessa

per privilegia*) post eandem curiam, nullatenus deberemus revocare,

et nunquam fuit nostre intentionis ea revocare, de quibus huius-

modi privilegia apparerent. Scientes®* etiam, quod abbas predicti

monasterii et preceptor bospitalis memorati in termino eis a nobis

dato privilegia eorundem monasterii et bospitalis sibi a sacra im-

periali maiestate indulta nobis ostenderunt, que etiam vos** con-

sulimus intuenda et respicienda, super quibus visis et inspectis

predictornm privilegiis secundum deum et iusticiam procedatis,

prout videritis expedire. Ecce quod mictimus vobis exemplar im-

perialis mandati sigillo nostro sigillatum

a) GruBformel und Kurialien der Adresse habe ich u'eyyelassen. b) so.

c) so statt sciatis. d) nicht mittranssumierl.

1) Die Adressaten erhalten im Brief keinen Titel; dafi sie aber Prokuratoren

Karen, ergibt die Beschreibung des Briefes im Transsumt

:

litteras .... Peregrin!

. . . . sigillatas procuratoribus Sarni transmissas.

2) Die Tndikticn setst irohl aueU in Sarno am 1. September urn.
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15.

Friedrich 11. richtet an Johannes Galhanus Herrn von Terlizzi ‘)

ein Justizmandat in Suchen der Cita von Fitonto.

San Germane 31. Juli 1247.

Inseriert in Urhinde des Johannes Galbanus, Terliszi August

1247^), Neapel, Biblioteca nazionale, S. Maria in Porticu. Die Cr-

kunde erwahnt eunachst den Empfang ties Briefes

:

Fridericos®) dei gratia imperator semper augustus Jerusalem

et Sicilie rex Johanni Gralbano domino Terlicii fideli suo gratiam

suam et bonam voluntatem. Cita de Botonto fidelis nostra sua

nobis petitione monstravit, quod tu qnoddam pheodum militis in

Terliccio, quod dicitar de Sancto Demetrio ad ipsam racionabiliter

pertinens iniuste detines et sibi reddere contradicts. Super quo

cum sibi supplicaverit per nostrum excellenciam provideri, fidelitati

tue precipiendo mandamus, quatenus, si est ita, pheodum ipsum

mulieri restituas memorate, ne propter hoc cogatur aput nostrum

celsitudinem denuo replicare querelam. Dat(a) aput Sanctum Gler-

manum, ultimo iulii, quinte ind(ictionis).

Die Urkunde Johanns fdhrt dann fort:

Accersitis coram nobis baronibus videlicet Sire Quiriaco, Sire

Jacobino Raynaldo et Gualterio de Forolaccio imperialibus baro-

nibus Terliccii, Beniamin de Rubo iudice Terliccii, Guillelmo iu-

dice eiusdem Terliccii, Maione et Rogerio olim iudicibus, Pisano

de Cosme, Suffredo de Angeli eiusdem Terliccii, Sire Johanne de

Salandra
,

Sire Johanne de Piront(o) et Henrico imperialibus Bo-

tonti baronibus et iudice Mele de Pepero imperiaU Botonti iudice,

notario Paulo, notario Johanne Pasca et notario Ruben imperia-

libus Botonti notariis et aliis quampluribus probis viris visum est

nobis de consilio predictorum, quod super imperiali mandato iudi-

cium non poterat sollepniter ordinari. Nos et possidebamus pheo-

dum nominatum et nobis erat cognitio et restitutio demandata,

nos etiam de predictis regere curiam deberemus*^ et ita cum non

a) Frederiens. b) so.

1) Ah sokher catch 12b3 bezewjt : Cod. dyd. Bar. Ill n.239. Friiher (1235)

besaJ] der Logothet Andreas die Herrschafl T. ib. n. 231. Der Ort liegt bei Bari.

Johannes tear nepos des Philipp Chinard, also vermullich ebenfaJls Cyjrrier. Win-
helmann Acta 1 n. 018.

2) Terhzzi. — Jvdiktton 5, Begiemngsjdhre 27, 22 nnd 50.
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possemns fungi vice plurium personarum scilicet possidentis, cog-

noscentis, iudicantis et restituentis
,
de predicto pheodo et iure

mulieris inquisicionem fecimus dUigentem per omnes illos, qui de

iure predicti pheodi habere noticiam credebantur, et invenimus,

probatum plenissime, ita esse sicut a muliere assertum fuerat et

in imperialibus litteris continetur. Connnnnicato igitnr consUio

cum predictis baronibus, quorum iuris est de pheodis et rebus

pbeodalibus iudicare, habito etiam cum iudicibns et aliis probis

viris consilio diligenti, consideratis hiis, que in litteris imperialibus

continentnr, et quia mulier obstendit nobis pnplica et antentica

instrumenta tam de iure pheod(i) pertinent(e) ad predecessores

snos quam et de iure pertinente ad ipsam, predictum pheodum,

quod est in Terliccio auctoritate sacri imperialis mandati

rest[itnendum] duximus Cite et consequenter fecimus earn in cor-

poralem possessionem indnci et omnium rerum ad pbeodnm perti-

nentium, quas predecessores possederunt, scilicet dominus GofPridus

Normannus de Plantarot, Eaho filius Golfridi, Novedia tilins Ra-

bonis, Goffridus filius Xovedia'*, SibUIa filia Novedia mater Cite,

qui fuerunt domini pbeodi. [£s fo^gt die Aiifscihlimg der Besits-

stiicke, hestehend in mehreren Hmsern, Grundstiicken, Garten, dem

casale Sancti Demetrii ‘) und TFaZd]. Unterschrieben von Rogerius

imperialis puplicus Terliciensis notarius tind den Zeagen, tinier

denen Ruben magister pbisicus et notarius.

c) so.

1) Auf den Karten nkht nackzuweisen.



Naclitrage zu den Papsturkunden Italiens.

VII.

Von

P. Kehr.

Vorgelegt von F. Leo in der Sitzung vom 7. Dezember 1912.

In den Nachtragen VI habe ich fiber die Ergebnisse nnserer

Revisionsarbeiten in Mailand nnd vorzfiglich im dortigen Staats-

arcbiv berichtet. In derselben Weise haben wir sie in den andem
Stadten der Lombardei fortgesetzt. Wieder war es Herr Dr.

Kalbfnfi, der sich dieser Arbeit in Verbindnng mit den ihm vom
Historischen Institnt in Rom fibertragenen Archivforschongen

nnterzog und sie mit gleichem Eifer nnd von Erfolg belohnt zu

Ende ftihrte. Er arbeitete hanptsachlich in Pavia, Cremona, Brescia,

Bergamo, Mantua, Verona und Como, und fast fiberall hat er noch

das eine und andere Stfick aufgefunden, das selbst den scharfen

Augen von L. Schiaparelli entgangen war. Am erfolgreichsten

aber waren seine Rachforschangen in Brescia und Bergamo, die

vor Jahren Dr. M. Klinkenborg besucht hatte. Ob nun damals

die Arbeitsbedingungen nicht so gfinstige waren wie jetzt oder ob

die Mangel der Vorarbeiten es verschuldet haben oder welches

sonst die Ursachen sein mogen, jedenfalls entdeckte Dr. KalbfuB

in den beiden Haaptfonds von Brescia und Bergamo, der Biblioteca

Quiriniana und der Biblioteca civica, eine ganze Reihe neuer Papst-

urkunden, deren Auffindung mir um so willkommener war, als es

sich nm Fonds handelt, von denen wir bisher entweder gar nichts

oder nur sehr wenig besaBen.

In der Biblioteca Quiriniana in Brescia, wo, wie man
weiB, der groBte Teil der Archive von Santa Giulia und San
Faustino liegt, fand Dr. KalbfuB auch die Fonds von San Desi-

derio imd von Montichiari. San Desiderio ist eine sehr alte Grfin-

dung und gehorte nach dem Cencius dem apostolischen Stuhl.
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Jetzt kamen zwei Urkunden Alexanders III. und Lacius' III. (Nr.

21. 26) an den Tag, die uns fiber diese Kirche erwfinschte Auf-

klarnng bringen.' Von der alien Pieve in Montichiari wnfiten wir

ans Notizen der Lokalliteratur, vornehmlich ans den Kollektaneen

von Baltasar Zamboni nnd Federigo Odorici, da6 sie mehrere Papst-

urknnden bekommen hat, aber bekannt waren bisher nur ein vor

einiger Zeit vom Staatsarchiv in Brescia erworbenes Originalpri-

vileg von Alexander III. (Xr. 20) und ein kleines Privileg von
Alexander III. JL. 12905, das Odorici ans dem Xachlasse des Zam-
boni gedruckt hat. Dr. KalbfuB fand aufierdem noch ein Privileg

von Lncins III. und 2wei von Urban III. ffir diese Pieve (Xr. 25.

36. 37). Erfolgreich war auch die Durchsicht der Manuskripte des

bekannten Historikers von Brescia Bernardino Faino, die in der

Biblioteca Quiriniana verwahrt werden. Das Schreiben Alexan-

ders III. an die Konsnln und das Volk von Brescia vom letzten

Mai 1167 (Nr. 11), dessen Erhaltung wir ihm verdanlten, reicht an
historischer Wichtigkeit weit fiber das hinaus was uns sonst Papst-

urknnden zu bieten pflegen: es ist des Papstes Dank an die Bre-
scianer ffir die Zurfickffihrung der Mailander. Leider konnte Dr.

KalbfuB an einer andern Stelle nicht zum gewfinschten Ziele ge-

langen. Im Archivio comunale befindet sich anfier einem Teile der

Urkunden des Archivio dell’ Ospedale und dem NachlaB von Fe-

derigo Odorici auch das Archiv der alten Familie Gambara, noch

ungeordnet und datum nicht znganglich; nach den Katalogen, die

unser Sendbote einsah, miiBten dort die Kaiserurkunden ffir Leno
und eine alte Kopie des Privilegs Silvesters II. sich befinden.

Sehr erfreulich sind auch, wie gesagt, die Ergebnisse in Ber-
gamo gewesen. Die Biblioteca civica hat anBer ihrem alten

Bestand noch viele Pergamene, die aus dem NachlaB von Mario
Lupi und Giuseppe Ronchetti hierhergelangt sind, ferner andere,

die aus dem Besitze von Femi, Tiraboschi und Borsetti stammen.

Hier ist nun der stattliche Bestand der Papstui-kunden ffir San
Fabiano di Farinate an den Tag gekommen. Von diesem 1114

von den Grafen von Bergamo gegrundeten Nonnenkloster im Cre-

monesischen, das unter Alexander III. mit dem benachbarten Kloster

San Damiano di Dovera vereinigt wurde, waren bisher bekannt je

ein Privileg von Paschal II. JL. 6380, Innocenz II. JL. 7409 und
Alexander III. JL. 11634. Von den beiden ersten fand Dr. KalbfuB

die Originale und auBerdem neue Privilegien von Paschal II., Ca-

lixt II., Kardinal Oddo und Alexander III. (Nr. 2. 3. 13. 14. 18.

31). Unter den Pergamene Borsetti fand sich weiter eine alte

Kopie des Privilegs Innocenz’ II. ffir San Cesario JL. 7656 und,
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was wichtiger, ein Privileg Alexanders III. yon 1179 fiir den Orden

der Kreuzherren (Nr. 22). IJnsere Kenntnis der Geschichte dieser

angeblich von Papst Cletns, wahrscheinlich vielmehr von einem

Kreazfahrer Namens Cletns gegriindeten Kongregation war bisher

sehr diirftig nnd lie6 ons kanm ahnen, welche Bedentung sie einst

gehabt und wie ihr Gedeihen vor allem Alexander III., der ihr

vornehmster Propagator war, nnd seinen nachsten Nachfolgern am
Herzen gelegen hat. Der Orden zahlte im Jahre 1228 bereits 55

Hauser in Italien. Die Eesidenz des Generals war bei Bologna.

Die Regel bestatigte als der erste Alexander HI. im Jahre 1169

(Italia pontif. V 285 n. 1). Unsere Urknnde bringt nun die papst-

liche Bestatigung der Beschliisse des ersten Generalkapitels dieses

Ordens. Nehmen wir hinzu die groBe Zahl von Urkunden fiir die

einzelnen Hauser, die wir in der handschriftlichen Geschichte des

Ordens der Cruciferi in der Bibliothek in Treviso entdeckt haben,

so ist jetzt ein Material zusammengebracht
,

mit dem wohl der

Versnch einer Geschichte dieses Ordens gemacht werden konnte.

Ich habe auBerdem aus auBeren Griinden die in den Mailander

Archiven beBndlichen Urkunden fur Pavia, Cremona, Brescia, Ber-

gamo und Como hier vereinigt und gebe femer die Texte einiger

Urkunden, die bisher nur aus Regesten bekannt waren, endlich

fuge ich die beiden Privilegien Lucius’ III. und Urbans 111. fiir

das Kloater Acquanegra sul Chiese (Nr. 30. 32) hinzu, die wir nur

aus Baluzes Abschriften kennen.

1 .

Hernanl Kanlinal und Legat Puschals II. verhandelt die Klage
des Abtes Anselm von San Pieiro in Ciel d’oro gegen die Kanoniker
von San Siro in Pavia und entscheidet nach Einsicht in die Privilegien

zu Gunsten des Klosters. Pavia 1102 August 18.

Orig. 3Iailand Arch, di stato (Fondo di religions — Perganiene
di San Pietro in Ciel d'oro di Pavia).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 196 n. 8.

Die lune, qui est quintodecimo kalendas septembris, infra mo-
nasterium sancti Petri Celi aurei, dum adesset donnus Bemardus
cardinalis sanct^

I
Romany ecclesi^ et legatus donni Pascalis papq
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et ibi adessent ctun eo donnus Guido sanct^ Ticinensis ecclesi^

Dei gratia episcopus et Heinricns archibresbiter, Porno
|
prepositus

ecclesi^ sanct^ Mari§ qu§ dicitur in Pertica, Lanfrancns prepositus

ecclesi^ sancti Yuencii, Agmericus prepositus ecclesi^ sanct^ Mari§

qu§ dicitur de Lomello,
[
Bernardus prepositus ecclesi? sanctq

Crucis de Mortaria, et reliqui clerici plures et Xamtelmus Grumgno,
Guido, filius quondam Gualcossi, Otto de Brelmede, Girardus Car-

negrassa, Paganus de Rosa et Amicus frater eins, Ugo de Gan-

bolade, Lanfrancns index et reliqui plures, ibique in eius ue|niens

presencia donnus Anselmus Dei gratia abbas iamdicti monasterii,

et retulit ei iam per plures uices, quod se lamentanit eidem donno

Bernardo
|

cardinali de canonicis iamdictq ecclesi^ sancti") Syri,

ut ad eum uenisent et ipsi donno Anselmo abbati iusticiam fecisent

de decima ilia, unde lis est
|

inter eos, et ipsi canonici iniustg

opprimunt ipsum monasterium et depredauernnt. Cum ipse donnus

Anselmus abbas taliter retxJiset, ad bqc ipjse donnus Bernardus

cardinalis interroganit iamdictum abbatem, si haberet inde aliquod

ins, ipse uero abbas ostendit ipsi donno Bemarjdo cardinali priui-

legia ipsius monasterii, in quibus continetnr, qualiter ipsum mo-

nasterium est in iure et potestate et regimine et delfensione pre-

dict§ sanct§ Romany ecclesi^. Ipse uero donnus Bernardus cardi-

nalis, uisis et cognitis iamdictis priuilegiis, per plures 1 uices iam-

dictos canonicos per se uel per suos legates iamdictos canonicos^)

amonuit, ut ad eum uenissent et exinde donno Anselmo ab|bati

iusticiam fecisent. Sed ipsi canonici ad eundem donnnm Bemar-
dum cardinalem uenire neglexerunt et iamdicto donno Ansel|mo

abbati exinde iusticiam facere noluerunt. Ideo ipse donnus Ber-

nardus cardinalis dicendo precepit iamdictis canonicis, ut
|

ipsi et

eorum successores et pars ipsius canonicq maneant exinde omni tem-

pore taciti et contempti aduersus iamdictum donnum Anselmum
]

abbatem suosque successores uel partem ipsius ecclesiq, nec exinde

inantea uUo tempore ullam querimoniam ant molestiam uel in-

quietudinem
|

per se uel per eormn sumittentes personas per uUum
ingenium exinde faciant, quod") longo tempore iure possessionis et

concessionis ab apostolica sede et inperiali dignitate tenere uisi

sunt'), set omni tempore iamdictos donnus Anselmus abbas suique

successores et
|

pars ipsius monasterii securi et quieti sine aliqua

molestacione permaneant. Factum est hoc anno ab incamacione

domini nostri lesu Christi millesi|mo centesimo secundo, supra-

scripto die lunq, indictione decima.
|

a) sancte Orig. 6) sic. c) quod— sunt von derselhen Hand zidschen

den Zeileti nachgetrageH.

Kgl. Gea. d. Wiss. Nacbrichten. Pbil.-hist. Klasse. 1912. HeH 4. 30
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t Ego Bemardus homilis caxdinalis presbyter sancte Romaue
Qcclesie et in Longobardie partibns legatns domni P(ascbalis) pape

II hoc scriptum'^J
1
in memoria pro qniete monasterii fieri iussi et

propria manu snbscripsi.

d) scripsum Orig., Jcorr. aus nrsprungliehem scriptum : der Kardinal wolUe

icohl scriptum verbessern in scripsi.

o

Paschal II. nimmt die ion den Grafen von Bergamo, Nantelm,

Wilhelm, Ardicius, Bogerius, Albericus, Arduin imd Osbert gegriindete

und deni h. Petrus tradierte Kirche des h. Fabian in Farinate unter

der Abtissin Beatrix in den apostolischen Schutz und hestdtigt dem

Kloster die Besitzungen und Bechte. {1111—18).

Kopie saec. XII ex. Bergamo Bibl. civica (Perg. Femi-Bonchetti

n. 146).

Bolt ist aiich die Griindungsurhunde selbst (in Kopie saec. XII)
von 1114 Februar, niit der Albericus, Sohn des Winizo, und seine

Gatlin Ava, Naniehnus, Sohn des Ardicio, und seine Gattin AUe-

grancia, die Briider Wilhelm, Alberich und Ardicio, Busticus, Sohn

des Wifardus, die Briider Graf Arduin und Osbert die Kirche S. Fa-
bian der Peterskirche in Bom mit einem Jahreszins von 12 Maildnder

Benaren tvidmen
, und das Original des Privilegs Paschals vom

14. April 1114 (IP VI 1 p. 303 n. 1) fiir die genannten Stifter. —
Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 304 n. 2.

Pascalis episcopns serans seruomm Dei. Dilecte in Christo

filie Beatrici abatisse monasterii sancti Fabiani de Farinate eins-

qne sororibus tam presentibns quam futuris regnlariter snbstituendis

in perpetnum. Ad hoc nniuersalinm eeclesiarum cnra nobis a
pronisore omnium bonorum Deo commissa est, qnatinns religiosas

personas diligamus et bene placentem Deo famnlatnm*') stndeamns
modis omnibus propagare. Nec enim gratus Deo aliquando famu-
latus inpenditur, nisi ex caritatis radice procedens a pnritate reli-

gionis fnerit consematus. Idcirco, dilecta in Christo filia Beatrix

abatissa, petitioni tue per uenerabiles quosdam nostros fratres

clementer annuimus et beati Fabiani ecclesiam, cui Deo auctore

presides, sub apostolice sedis tutela excipimus et earn ab omnium
mortalium deinceps grauamine liberam decemimus permanere

a) uniuersium. 6) placentes Deo famulatus. c) relionis. d) Tcorr.

aus permanere decemimus.
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Qnam ecclesiam videlicet beati Fabiani de Fariaate Pergamenses

comites Lantelmus Wilielmus, Ardicius, Rogerius, Albericus Ar-

doinus, Osbertas, qui uideKcet earn in fundo suo coustruxerant, sub

ammo censn denariorum XU Mediolanensis monete beato Petro et

eius Romane ecclesie obtnlerunt’^. Per presentis igitur priuilegii

paginam apostolica auctoritate statuimus, ut quecumqne bona qnas-

cumqne possessiones eadem ecclesia ant ex predictomm comitnm

ant ex qnommlibet largitione sen legitima qnalibet acqnisitione in

presentiamm possidet sine in fntnmm*) largiente Deo inste atqne

canonice potent adipisci, firma nobis et his, qne post nos sncces-

serint, et '> illibata permaneant. Nec diocesano episcopo facnltas sit

ecclesiam ipsam et personas in ea Domino semientes granare ant

aliqnid in ilia potestate indiciaria exercere preter locornm con-

secrationes, sanctimonialinm benedictiones et clericomm, qni in

ea constitnti snnt sen fnerint, ordinationes : si tamen episcopns

catholicns fnerit et gratiam atqne commnnionem apostolice sedis

habnerit et si gratis atqne sine pranitate nolnerit sacramenta

eadem ministrare; alioqnin a qno malneritis catholico ea suscipietis

episcopo. Nnlli'"* igitnr omoino hominnm liceat prefatam ecclesiam

pertnrbare ant eins possessiones anferre nel ablatas retinei’e, mi-

nnere ant temerariis nexationibns fatigare, sed omnia integra con-

seruentnr, sanctimonialium in prelibata ecclesia Deo seruientinm

nsibns profntnra, salna sedis apostolice anctoritate. Obennte nero

te nimc einsdem loci abatissa nel eamm qnalibet, qne tibi snc-

cesserint, nulla ibi qnalibet presumptionis audacia sen uiolentia

preponatnr, nisi qnam sorores communi consensu nel soromm pars

consilii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regnlam
elegerint, a Romano pontifice nel cui ipse commiserit consecran-

dam. Sepulturam quoque einsdem loci liberam esse censemus, ut
eomm denotioni et extreme uolnntati, qui se in prefato loco"^ se-

peliri deliberanerint, nisi forte excommnnicati nel interdict! fnerint,

nuUus obsistat, salna tamen iustitia illins ecclesie sen ecclesiarum,

a quibus mortnorum corpora assumuntur. Porro noualinm nestro-

mm, qne propriis manibns ant sumptibns colitis, sine de nntri-

mentis nestromm animalinm decimas ab aliqnibus omnino exigi?)

prohibemns. Communi enim uita uiuentibus, sicut beatus Grregorius

e) statt Nantelmus. f) Kusticus tind Albricus sind aits dm Nachiirktmdm
zu erffdneen. g) obtulisse firmamus. Vielleichf stand im Original obtulerunt,

quam sub eodem censu firmamus. li) future. i) et getilgt. k) korr. aus
iudiciaria potestate. 1) sanctimonalium. ih) vm anderer Rand ist iiber

der Zeile nackgetragm Decemimus igitur ut. n) commisit. o) prefatis locis.

p) korr. aus exigi omniuo.

30 *
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ait, iam de faciendis portionibus uel exibenda hospitalitate nicbil

nobis loqnendmn est, cum omne, quod superest, in causis piis ac

religiosis erogandum est. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

secularisue persona banc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita, nisi

presumptionem suam digna satisfactione correxerit, potestatis hono-

risque sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de

perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac san-

guine Dei et domini nostri lesu Cbristi redemptoris aliena fiat at-

que in extreme examine districte ultioni snbiaceat. Cunctis autem

eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini nostri lesu

Cbristi, quatinus et bic fructum bone actionis percipiant et aput

districtum iudicem premia eteme pacis inueniant. Amen. Amen.
Amen.

Ego Pascalis catbolice ecclesie episcopus ss.

g) eisdem locis.

s.

Calixt II. nimmt nach dem Vorgange Fasehals II. das Kloster

des h. Fabian irn alien Kastell von Farinate unter der Abtissin Bea-
trix in den apostolischen Schuts und bestcitigt die Besitzungen und
Rechte. Saint-Denis 1119 November

Orig. Bergamo Bibl. civica (Perg. Fenii-Ronchetti n. 148).

Die Urkunde, ivelche in der Hauptsacke den Text Fasehals II.

(oben Nr. 2) leiederholt, stand anch in einem vergehlich von tins ge-

suchten Kopialbuch auf fol. 1, icie aus einer Dorsualnotiz hervorgeht.

— Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 304 n. 3.

CALIXTVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTE
IN CHRISTO FILIE BEATRICI ABBATISSIJ MONASTERII SANCTI
PABIANI QVOD IN GASTELLO VETFJII DE FARINATE SITVM
EST

1
ET ns QVE POST EAM REGVLARITER SVCCESSERINT

IN PERPEVVVM. Quq religionis prospectu statuta sunt, incon-

uulsa debent stabilitate seruari. Idcirco, dilecta in Cbristo filia

Beatrix
|
abbatissa, petitioni tu^ per karissimum fratrem nostrum

lobannem presbyterum cardinalem sancti Grisogoni clementer an-

nuimus et beati Eabiani ecclesiam, cui Deo auctore presides, ad
exemplar domini predecessoris

j
nostri sanct^ memori^ PASCHALIS

pape sub apostobce sedis tutelam excipimus et earn ab omnium
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mortaliam deinceps grauamine liberam permanere decemimus. Eua-

dem enim locum Pergamenses
|
comites Nantelmus, Gnillelmas,

Ardezius, Rusticus, Rogerius, Albericus, Albricns, Arduiuus, Os-

bertus, qui uidelicet etim in fundo suo construxerant
,

sub censu

annuo duodecim dena|riorum Mediolanensis monet^ beato Petro

et eius Romany ecclesi^ obtulerunt. Per presentis igitur priuileg^

paginam apostolica auctoritate statuimus, nt quqcumque bona qnas-

cumque possessiones
|
eadem ecclesia aut ex predictorum comitum

aut ex quorumlibet fidelium largitione sen legitima qnalibet acqui-

sitione in presenti possidet sine in futnrum largiente Deo iuste

atque
|
canonice poterit adipisci, firma nobis et iis, quQ post uos

successerintj illibataque permaneant. Rec diocesano episcopo fa-

cultas sit, locum ipsum et personas in' eo Domino semientes gra-

uare aut
|
aliquid illic potestate iudiciaria exercere preter loci

consecrationem, sanctimonialium benediction[em] et clericornm, qui

ibi constituti fuerint, ordinationem
;

si tamen episcopus catbolicus

fuerit et gr[atiam]
|

atque communionem apostolic^ sedis habuerit

et si gratis ac sine prauitate uoluerit sacramenta eadem ministrare

;

aUoquin a quo malueritis catholico ea suscipietis episcopo. Nulli

ergo omnino hominum
]
liceat uestram ecclesiam temere perturbare

aut eius possessiones auferre-uel ablatas retinere, minuere uel te-

merariis uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur,

sanctimonialium illic
|

Deo seruientium usibus profutura. Obeunte

te nunc eius loci abbatissa uel earum qualibet, quQ tibi successe-

rint, nulla ibi qualibet surreptionis astutia seu uiolentia prepo-

natur, nisi quam sorores
(
communi consensu uel sororum pars con-

silii sanioris secundum Dei timorem et beati Benedicti regulam
elegerint, a Romano pontifice uel cui ipse commiserit consecrandam.

Sepulturam quoque loci uestri
|
liberam esse censemus, ut eorum,

qui illic sepeliri deliberauerint
,

deuotioni et extreme uoluntati,

nisi forte excommunicati sint, nullus obsistat. Porro laborum ne-

strorum seu animaliura decimas, que uestris
j

sumptibus excoluntur

aut nntriuntur, ab aliquibus exigi omnimodo®* probibemus. Com-
muni enim uita uiuentibus, sicut beatns GREGORIVS ait, iam de

faciendis portionibus uel exhibenda hospitalitate nichU
|
nobis lo-

quendum est, cam orane, quod superest, in causis piis ac religiosis

erogandum est. Si qua igitur in futnrum ecclesiastica secularisue

persona banc nostrq constitutionis paginam sciens contra earn te-

mere uenire temptaiuerit, secundo tertioue commonita, si non satis-

factione congrua emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate

a) omimodo Or/^.



422 P. Kehr.

careat reamqne se dmino iudicio existere de perpetrata iniqiutate

cognoscat
|

et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini

redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat atque in extreme exa-

mine district^ ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem ecclesiq iusta

seruantibus
|
sit pax domini nostri lesu Christi, quatenus et hie

fructum bone actionis percipiant et apnd districtum iudicem premia

etem? pacis inneniant. AMEN.
|

R. Ego Calixtus catholic§ ^cclesi^ episcopus ss. BV.

Dat. apnd sanctum Dionisium per manum GKISOGONI sanct^

Romany ecclesiq diaconi cardinalis ac bibliothecarii, V kal. decemb.,

I

indictione XIII*, incamationis dominicQ anno M*. C“. XVIIIIo,

pontificatus autem domni CALIXTI secundi pape anno prime.

(B. dep.)

4.

Innoeenz II. besldtigt dem Kloster S. Petri in Mmte unter deni

Aht Johann die von Bischof Odalrich von Brescia geschenhten tmd
von Kaiser Heinrich hestatigten Besitsungen.

Brescia 1132 August 30,

Aussug saec. XVII in Miscellanea „Fondazione di vari monasteri

di Brescia“, Brescia Bibl. Qtdriniana E I 11.

Bas Benedilctinerlcloster S. Petri in Monte Vrsino bet Brescia,

das angeblich Kbnig Besiderim gegriindet haben soil, verdankt wahr-

scheinlich dem Bischof Odalrich von Brescia (f 1054) seine Griindung.

Es kam gegen Ende des XIV. Jahrlmnderts an die Kanoniker von

San Pietro in Oliveto in Brescia und seine Archivalien teilten das

Schicksal derjenigen dieser Kongregation.

Von dlteren Urkunden fur das Kloster waren bisher bekannt das

Privileg Heinrichs III. von 1053 Mai 18 St. 2437 und ein kurzes

Exzerpt des Privilegs Innocenz’ II. von 1132 August 30 (vgl. IP.

VI 1 p. 338 n. 2).

In detn oben angefUhrten Manuskript ist ein ziemlich verworrener

und verderbter Text eingetragen, von dem man sogleich erkennt, daj}

er sich aus zwei ganz verschiedenen Urkunden zusammensetzt, einem

bischoflichen Privileg des Odalrich, u'orin er der Kirche eine Indulgenz

verleiht (doch tcird man an ihrer Authentizitdt zioeifeln diirfen), tmd
ekner papstlichen Urkunde, die ohne Zweifel jene Innocenz' II. war,

Beren Text ist freilich ganz iiberarbeitet und verfdlscht, indent der

Kopist Oder Fischer aus ihr eine fiir Bischof Odalrich selbst, den
er zugleich zum Monch von S. Peter macht, ausgestellte Urkunde hat

machen tcoUen und sie auf 1063 datierte. Beginnt nun der Teoct also:
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Alexander®) papa. In nomine domini nostri et Saluatoris lesn

Christi. Ab incamatione eius anno 1063*’), mense angusti, indic-

tione VI.' Ad hoc in apostolic^ dc. —
so ist deutlich, dafi diese Fonml ehen die durch Korrektur verderbte

Vatierung des hischoflichen Privilegs vom August 1053 ist. Weiter

hat der Falscher im Text einen Passus eingeschoben, der den Bischof

Odalrich zum Empfdnger der Urkunde macht, und einen zweiten^ durch

den die von diesem geicahrte Indidgem bestdtigt tvird.

Aufierdem haben voir nock eine Notiz iiber das Privileg Inno-

cenz' II. in dem Imndschriftlichen Werke des Bernardino Faino Ves-

covi di Brescia, s. XVII, Brescia Bibl. Qiiiriniana E I 8, die ich

sur^Herstellung der Urkunde veriverte, und die sich gleichlautend auch

bei den IP VI 1 p. 338 n. 2 genannten Autoren findet.

[Innocentius episcopus semus seruorum Dei. Dilecto filio loaimi

abbati sancti Petri in Monte®) etc.]. Ad hoc in apostolic^ sedis

specula disponente Domino constitnti esse conspicimur'*), ut uenera-

biles et religiosas diligamus personas et ad religionem propagandam*)

propensins intendamus. Nec enim aliqnando gratns Deo^ famn-

latns impenditur^), si non ex charitatis radice procedens a puritate

religionis et deuotionis fuerit conseruatus. Quocirca, [dilecte] in

Domino fiU*), (Uualdericus Biixiensium episcopus, quoniam omni-

potenti Domino deseruire in cqnobio beati Petri sito in Monte Ur-

sino secundum regulam beati B(enedicti) decreuisti) tuis rationabili-

bns postulationibus duximus annuendum. Statuimns enim, ut uni-

uersa, qu? [a bone memorie Adalrico Brixiensi episcopo]') mona-
sterio beati Petri, cui Deo auctore presides, collata sunt et ab
illustris memori§ Henrico Romanorum imperatore (semper) augusto

per prqcepti sui paginam*) firmata esse noscuntur, firma tibi et

snccessoribus (iamdicti cenobii) et illibata permaneant, [salua

Brixiensis episcopi reuerentia] *). Qu^cumque prqterea in presentia-

mm idem monasterium possidet aut in faturum concessione ponti-

ficnm, largitione regum nel principum, oblatione fideHum (annuatim

remissione suorum peccatorum secundum constitutionem archiepi-

scopi Mediolanensis ecclesiae et cqteromm episcoporum Italiq Lan-
gobardi? partibus) seu aliis iustis modis prestante Domino potent

adipisci, nobis et per uos eidem monasterio auctoritatis nostrq mu-
nimine roboramus

a) auf Basur. b) 63 auf Basiir. c) der Anfung aus Faino.

d) conspicimus. e) ecclesias et religiones. /') Dei. g) impeditur.

ft) filio. () erganzt aus dem liegest von Faino. ft) pagina.
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[Dat.^^ Brixie per tnaimm Aimerici”') sancte Bomane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii"^, pridie kal. sept., indictione X*,

incamationis dominice anno MCXXXrfT”^. pontificatus uero domni

Innocentii pape II anno tertio**^].

T) erganzt aus Faino. m) Americi. n) et cancellarii fehlt. o) inc.

d. a. MCXXXIII fehlt. p) anno 3 sni pontificatus.

5.

Falschung.

Innocem II. hestdtigt detn Kloster San Salvatore in Brescia unter

der Abtissin Ermengarda die von der Konigin Ansa verliehenen vnd

von Kaiser Heinrich hestatigten Besitzungen und gewdhrt den Be-

siichern der Kirche an hestimmten Tagen Indulgenzen.

Bom S. Peter 1133 Mai 1.

Kopie saec. XV Brescia Bibl. Qitiriniana.

Begg. KaJtenbriinner in Wiener SB. XCIV 698 n. CCCCIX^.
J-L. f 8307. Die Falschung die mit Benutzmg der vorhergehenden

Urkunde (Xr. 4) entstanden ist, ist so evident, dafi weitere Dar-

legmgen sich eriibrigen. — Vgl. Italia ptcndif. VI 1 p. 324 n. 9.

INNOCENTIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DI-

LECTE riLlE ERMENGARDE ABBATISSE MONASTERII SANCTI
SALVATORIS ET DOMNE SANCTE IVLIE BRIXIE EIVSQVE SVC-

CESSATRICIBVS„, REGVLARITER SVBSTITVENDIS SALVTEM
ET APOSTOLICAM BENEDICTIONEM. Ad hoc in apostolice

sedis specula disponente Domino constituti esse conspicimur, ut re-

ligiosas diligamus personas et ad reUgionem propagandam pro-

pensius intendamus. Nec enim aUquando gratus Deo famulatus

impenditur, si non ex caritatis radice procedens a puritate re-

ligionis fuerit conseruatus. Quocirca dilecte in Domino filie Er-

mengarde abbatisse, quoniam omnipotenti Domino deseruire secun-

dum beati Benedicti regulam**^. Statuimus enim, ut uniuersa, que a

bone memorie Ansa regina*' monasterio sancti Saluatoris prescripto,

cui Deo auctore presides, collata sunt et ab illustris memorie HEIN-
EICHO Romanorum imperatore augusto per precepti sui paginam"^^

firmata esse noscuntur, firma tibi et successatricibus „) tuis et illi-

a) succetricibus. b) ergiinze decrenisti etc., wie oben S. 4.23. c) Anse
regine. <7) pagina. e) succitricibns.
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bata permaneant. Quecumque preterea in presentiarum idem mona-

sterium iuste canonice possidet aut in fatnrum concessione

pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium sen

aJiis instis modis prestante Domino poterit adipisci, nobis et per nos

eidem monasterio anctoritatis nostre mnnimine roboramns et discer-

nimus. Nos enim Deo inspirante, a quo bona cnncta procedunt,

nolentes donis spiritnalibus fidelium animos animare, omnibus fide-

libus cbristianis uere penitentibns confessis et contritis, qni pre-

fatam eclesiam denote in infranominatis diebns uisitauerint, nide-

licet in die natiuitatis Doihini cum tribus sequentibus, scilicet sancti

Stephani, sancti lohannis et sanctorum innocentium, in die epi-

phanie Domini, in die Veneris sancti, in die resurrectionis Domini

cum duobus sequentibus, in die ascensionis Domini, in die pente-

costen cum duobus sequentibus, in die consecrationis eiusdem eclesie,

in die omnium sanctorum, in festiuitatibus sancte Marie uirginis,

in festis duodecim apostolorum, cunctis diebns dominicis per totum

anni circnlum, in die domne sancte lulie uirginis et martiris et

per totam octauam denote msitauerint, pro qualibet nice terciam

partem criminaHum et medietatem uenialium peccatornm auctoritate

Dei omnipotentis et beatomm apostolorum Petri et Pauli indul-

gentiam impartimur. Qui antem antedictam ecclesiam in die trans-

lationis domne sancte lulie uisitauerint et de snis facultatibus

aut paimm aut multum secundum eorum possibilitatem pro conser-

uatione dicte ecclesie largituri sint, auctoritate Dei omnipotentis

et gloriose uirginis Marie et beatorum Petri et Pauli eius aposto-

lomm et auctoritate nostra apostolica de consilio fratrum nostro-

rum cardinalium, omnium orationum omniumque beneficiorum totius

ordinis et regule beati Benedicti Deo concedente in perpetuum par-

ticipes facimus, et illis omnibus sit pax domini nostri lesu Christi

et auctoritate nostra prefata concedimus et indulgemns, quatenus

hie fructum») bone actionis omnium peccatornm suorum indulgentiam

percipiant et aput districtum iudicem premia ^teme pacis inueniant.

Ergo ut nulli omnino hominum fas sit prenominatam ecclesiam

temere perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas reti-

nere, minuere aut aliqnibus uexationibus fatigare, sed omnia in-

tegra conseruentur
,
pro cuius gubematione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura. Si qua igitur in futnrum ecclesiastica secu-

larisue persona banc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, primo, secundo tertione commonita,

si non satisfactione congrua emendauerit
,

potestatis honorisqne

f) et feldt. g) fructu. li) mendanerit.
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sni dignitate careat reamqne se dinino iuditio existere de perpe-

trata iniquitate qognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine

domini nostri lesu Christi aliena fiat atque in extreme examine

districte nltioni snbiaceat.

Data Rome apud sanctnm Petmm, indictione nndecima, prime

madii, pontificates nostri anno tercio.

R. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus scripsi.

Ego Wilielmus’) Prenestine ecclesie episcopus scripsi.

Ego Waldricus episcopus scripsi.

Ego Alexander episcopus cardinalis scripsi.

Ego Filipertus presbiter cardinalis scripsi.

Ego Rajmerius presbiter cardinalis scripsi.

Ego Gregorius diaconus cardinalis scripsi.

Ego Bertetus diaconus cardinalis scripsi.

Ego Theodaldus diaconus cardinalis scripsi.

Ego Felix diaconus cardinalis scripsi.

Ego Beneuentus subdiaconns cardinalis scripsi.

Ego Ansoaldus subdiaconns cardinalis scripsi.

Ego Carulus subdiaconns cardinalis scripsi.

Ego Aymericus sancte Romane ecclesie diaconus cardinalis

et canzelarius scripsi et signata per domni pape manus proprias.

i) Wlielmus.

6.

KardinaldiaJcon Vassallus und Legal Innocem' 11. in der Loni-

hardei entscheidet eiven Streit zivischen der Ahtissin Perpetua von

S. Maria Vecchia in Como und der Abtissin Agnes von S. Maria di

Cantu und den Leuten vom Hof in Cernobbio iiber ein Grundstiick am
Monte Doello. Como 1141 August 22.

Grig. Mailand Arch, araldico Trivuhi.

Von der Legation des KardinaJs Vassallus von S. Eustachio ist

sonst nichts bekannt.

Dum in Dei omnipotentis nomine in die quadam Veneris, que
est decima die exeun[te] mense augusto, domnus Yasallus Dei gratia

uenerabilis sancte Dei Romane ecclesie diaconus cardmali[s] et bea-

tissimi pape Innocentii in Longobardiam legates resideret in ec-

clesia beati Abundii, que est sita non multum longe a ciuitate

Cnmana, et residerent®) cum eo multi alii honesti clerici et sa-

pientes laici, domna Perpetua abbatissa ecclesie sancte Marie que

a) reesiderent.
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dicitnr Monasteritim netns eiusdem citiitatis cmn sororibns sois eius

suppKciter adiit clementiam et prostrata tma cum sororibus suis

pe^bus ipsius cardinalis rogauit cum amore omnipotentis Dei et

beate Marie uirginis, quatenus ipse ob remedium anime sue et ex

officio sibi iniuncto faceret ecclesie sue iustieiam de abbatissa et

monialibus de Canturi et de aliis quibusdam laicis
,

qui babent

partem iu curte Cemobii, qui cum abbatissa^) iniuste et sine ratione

detinebant quandam terram ipsius ecclesie in monte qni dicitnr

Diuelli. Cumque predictus donums cardinalis talem andisset queri-

moniam, iussit Oberto presbitero suprascripti monasterii Cantu-

riensis, qnatenus pro ecclesia sua responderet
;

qui ex iussione

predicti domni cardinalis, idonea cautione*) pro ecclesia sua et ab-

batissa facta, rationes suas fretus sapientum auxilio in inditio ante

ipsum cardinalem exposuit, et cum ex utraqne parte satis forent

uentHate possessionis et proprietatis questiones, predicta abbatissa

Cumani monasterii ex parte ecclesie longe et qniete quadraginta

annorum possessionis protulit qnattuor idoneos testes, uidelicet

Petrum de Cansonigo et Dominicum Picinatum, Petmm Giaffum et

Adam de Vcino, qui testificati sunt, quod uiderunt Nigrum et An-
zibertum et Vitalem et Leonem et alios massarios eiusdem mo-

nasterii tenere quiete suprascriptam terram de Diuelli a parte

ecclesie sancte Marie et exinde fictum dare, uinum et granum et

denarios eiusdem ecclesie quadraginta annis ante destructionem

Cumane ciuitatis. Protulit etiam predicta Cumana abbatissa in-

strumentum antiquum, in quo continebatur, quod predicta terra de

Diuelli erat proprietas sue ecclesie, quod instrumentum iureiurando

etiam per aduocatum') abbatisse et idoneum esse firmatum est, et

testes suprascripti, sicuti testificati sunt, ita iurauemnt. Unde
predictus domnns cardinalis probomm clericorum, scilicet domni

Ardicionis Cumani episcopi et domni Oberti archipresbiteri de

Vigeria et domni Ardicionis clerici de Papia, consensu etiam iudi-

cum [ ]ni Mediolanensis et Alberti Cumani, talem de sua

curia [protulit sententiam], scilicet quod predicta ecclesia beate

Marie que dicitnr Mo[nasterium uetus in fnturum] quiete et paci-

fice^ possideret predictam terram de [Diuello sine uUa contradi]-

ctione predicti monasterii de Canturi. Unde etiam predict[i homines

de] curte de Cemobio, id est Nicolaus de Curte et Anselmus frater

eius et Enricus Abol[. . . .] et Bertari frater eius et Oldeprandus

Longus et Otelmus et Lotarius et Ugo de Pradello et Lanfrancus

i) abbatisse. c) idoneam cantionem. d) posscessionis. e) anocatum.

f) paciffice.
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filius Gronselmi de Vico et Aribertus Lantelmi et’ Guilielmiis^>

Gambacurta, omnes suprascripti fecenmt finem et refutationem de

predicta terra de Diuelli in manibus domne Perpetne abbatisse

snprascripti monasterii. Factum est hoc anno ab incamatione do-

mini nostri lesu Christi millesimo quadragesimo primo, indictione

quarta.

Lanfrancus Rusca similiter fecit finem

t Ego Vassallus diaconus cardioalis sancte Romane ecclesiq et apo-

stolicq sedis legatus firmaui, statui et ss.

Ibi fuerunt Albertus Abiaticus et Albericus Ariberti et Lan-

terins iudex et Gind[. . .]tus frater eins et Petrus Ramundi et

Vegio de Curmola et Lanfrancus de Canoua et alii plures rogati

testes. In presencia et domni Anselmi Barigo et Guiberti iudicis

et aliorum hominum.

Ubertus presbiter per parabolam domne Agnetis abbatisse pre-

dicti monasterii Canturiensis fecit finem et refutationem de predicta

terra de Diuelli in manibus domne Perpetue abbatisse Cumani mo-

nasterii*).

Ego Albertus iudex ac missus domni Chonradi regis in hac

carta a me composita subscripsi.

g) Gulielmus. h) dieser Satz ist roii derselben Hand nacligetragen.

i.

Celestin II. erteilt dem Ktoster Vallalta unter de-n AM Oprand

tin Privileg tind hestdtigt inshesondere die Schenhmg des Bisckofs

Gregor ron Bergamo. Lateran IIIS November 37.

M. Lupi Documenti riguardanti il monastero di Vallalta, Ms. s.

XVIII. Bergamo Bibl. civica.

Vgl. Italia j>antif. VI 1 p. 399 n, 3.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. DUecto filio Oprando

abbati monasterii Alte Vallis, quod in Pergamensi parrochia sitam

est, einsque successoribus regulariter substituendis in perpetuum.

Venerabilium locorum cura nos admonet, de eorum quiete sollicite

cogitare. Qnamobrem, dilecte in Domino fili Oprande abbas, tuis

desideriis clementer annuimus et monasterium sancti Benedicti,

quod in Alta Valle sitam est, cui etiam Deo auctore preesse di-

nosceris, presentis priuilegii robore communimus. Statuentes, ut

quecumque a ueneraljili fratre nostro Gregorio Pergamensi episcopo
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consilio et assensu fratrom saoram nec non aduocati et aliornm

etc. (ut in hulla Innoeentii = J-L. 7896).

R. Ego Celestinus catholic^ ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Thomas presb. card. tit. Vestine ss.

t Ego Habaldus"^ diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego Octanianus diac. card, sancti Nicolai in carcere Tul-

liano ss.

Dat. Laterani*^ per mannm [Gerardi] sancte Romane ecclesie

cardinaBs ac biblio[the]carii, V kal. decemb., indictione VII, in-

carnationis dominice anno MCXLIII, pontificatns nero domni'^ Cele-

stini pape II anno prime.

a) Inbaldus. b) Latherani. e) dompni.

8 .

Eugen III. nimnt auf Bitten des Ahtes Jordan and der Briider

von Chaise Bieu das Kloster des h. Marinas in Pavia unter dem Abt

Bertrand in den apostolischen Schtits, hestatigt das von KOnig Aistidf

verliehene Bipaticum des Tessinoflusses and alle Besitznngen, gegen

einen JaJiresMl von eincm Marabutin.

Lateran 1150 Marz 15.

Angeblichcs zerfetztes Original im Departementalarchiv der Haute-

Loire in Le Ptiy (Chaise Bien). — Banach Abschrift in Fragmenta

historiae Aqnitanicae vol. V von 1677, Paris Bibl. nationale Ms. lat.

12767 f.
23'. — Kopie von 1286 aus Kopien von 1271 und 1272 im

Staatsarchiv in Mailand (Fondo di religione — Sa7i Marino di Pa-

via) [B].

Gedruckt (schlecht und niit grojien LiicJien) in Tablettes historiques

de la Haide-Loire VIII (1878) 26 n, 13 aus dem angeUichen Ori-

ginal, das W. Wiederhold vergeblich gesucht hat. Ich gebe den Text

nach der orthographisch inhorrehten, sonst aber zuverliissigen Maildnder

Kopie. — Beg. J-L. 9375 nach Ms. lat. 12767. Vgl. IP VI 1 p.

209 n. 1. •

Engenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Ber-

trando ‘O abbati monasterii sancti Marini, quod in Papiensi ciuitate

sitnm est, eiusque fratribus inibi Domino regulariter militantibus

a) Betrando B.
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salutem et apostolicam benedictionem. In apostolice sedis r«^i-

mine disponente Domino constitnti, necesse habemus singulis eccle-

siis*'> patema soUicitndine pronidere et iustis petentium uotis®)

clementius annuere. Proinde, dilecte in Domino fili**) Bertrande
abbas, precibns dilectornm filiorum nostrorum lordanis abbatis et

fratrom Cas.e Dei, quibns ordinatio eiusdem*) cenobii, quod beati

Petri inris existit, a predecessoribus nostris Paschali et CaUxto^J

Romanis pontificibns®' commissa est, gratom impertientes assensum,

monasterium ipsnm sub beati Petri et nostra protectione sascipimna*)

et presentis scripti patrocinio commnnimns statnentes, nt ripa-

ticom flnminis Ticini ab Astulfo’) Longobardoram rege loco ipa
intoitn deuotionis concessnm et scripti soi auctoritate firmatnm,

quecumque etiam alia bona sen possessiones in presentiarnm inste

et canonice possidet ant in futnram”‘> rationabilibns modis Deo
propitio poterit adipisci, firma tibi tnisque successoribns et illibata

permaneant, salua diocesani episcopi canonica iustitia. Ad indicinm

autem percepts huius a sede apostolica protectionis imum mara-
botinum nobis nostrisque successoribns annis singulis persoluetis.

Si quis igitur huius nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit nisi reatum sunm congrua satis-

factione correxerit®), clericus ecclesiastico beneficio, laicus uero

Christiana communione prinetur.

t Ego Eugenius catholics ecclesie episcopus ss.

Dat. Lateran. id.P^ martii, indictione duodecimal), incarnationis

dominice anno M^C^XL^VIIIF *).

V) et cliis S. c) uetis B. d) filii B. e) eius B. f) Calisto B.

g) Bomanorum pontificum AB. h) inpertinentes B. i) susipimus B. k) cu-

minioimus B. 1) Astufulo B. m) infinitum B. n) teptatanerit B.
0) corresserit B. p) de B, kal. (?) Tabl q) 11 Tabl. r) M<'C»XL»VIII»

Tabl.

9 .

Hadrian IV. nimmt die Domhirche S. Maria in Brescia unter

dent Brzpriester Johannes nach dem Vorgange Honorius’ 11. und
Eugens 111. in den apostolischen Schuts und hestatigt die namenflich

aufgefiihrten Besifzungen tmd Bechte.

Anagni 1159 Juni 27.

Orig. Brescia Arch. capUolare. — Kopie im Prozefi von 1686

f. 3 ebenda.
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Die Datienmg, ciber irrig mit 4 kal. itil. giht Gradetiigo Brixia

setch-a p. 316, danacli Cappelletti XI 603, J. 7133 und J-L. 10578 m
1159 Juni 38. Der Text ist eine ziemlich wdrtliche Wiederholung

von Eugens III. Privileg von 1118 Sept. 9, so dafi von einem voUen

AhdrucTc oibgesehen werden kann. — Es mag noch bet)ierM werden,

daji in der Bota die Devise einsuiragen vergessen ivorden ist. Vgl.

Italia pontif. VI 1 p. 314 n. 3.

ADRIAIJVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEOTIS
FimS lOHANNI ARCEaPRESBITERO ET CANONICIS ECCLESIE
BEATE MARIE BREXIENSIS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS
CANONICE SVBSTITVENDIS IN PERPETWM.

|
Quotiens illud a

nobis.

-R. Ego Adrianas catholice ecclesie episcopns ss. BV.

t Ego Hvbaldus Hostiensis episcopns ss.

t Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopns ss.

t Ego Galterins Albanensis episcopns ss.

^ Ego Hnbaldns presb. card. tit. sancte Crucis in lernsalem ss.

t Ego Ildebrandns presb. card, basilic^ XII Apostolornm ss.

t Ego lohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

t Ego Petrns diac. card, sancti Enstathii inxta templum
Agrippe ss.

Dat. Anagn. per mannm Rolandi sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, V kal. iul., indictione VII, incar-

nationis dominice anno M^.C^.L^.V!!!!**, pontificatns uero donmi
ADRIANI pape IIII anno qninto.

(B. dep.)

10.

Victor IV. verleiht zu Gunsten der von der edlen Frau Scando-

lara bei Cremona erbauten Kirche San Leonardo, deren Weibe er am
14. Mai beigeivohnt, Indulgenz. (1161),

Grig. Mailand Arch, di stato (Fondo di religione — Pergamene

di Cremoyia). — Das xmtere Ende ist verstiimmelt.

Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 394 n. 1.

Victor episcopns sernns sernornm Dei. Venerabilibus fratribns

episcopis et dilectis filiis abbatibus, prepositis et presbyteris, ad
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qaos litterq istq
|

peruenerint, salatem et apostolicam benedictionem.

Caritati uestrQ notuin fieri nolmnns, quoniam nobiKs mulier Scan-

dolara dilecta
1
nobis in Christo filia et aKq mnlieres naundnm cum

actibns suis contempnentes et propositnm sanctq religionis assu-

mentes,
|
prope Cremonam ecdesiam in honore sancti Leonard[i et

hospitajle in receptione panpernm hedificanernnt. Cuius ecclesiq
|

[consjecrationi nonodecimo kal. innii celebratq interffuimus. TJt

autem] religio ibi nouiter incepta auxilio fidelium illn[c]
|
concur-

rentium ad statum perfectionis duceretur, communicato consilio

fratrum nostrorum episcoporum, cardinalium et aliorum relilgiosorum

uirorum
,

qui ad ipsius loci consecrationem nobiscum uenerant,

talem ibi statuimus remissionem, ut omnes,
|

qui cum elemosinarum

largitione ad predictum locum a die consecrationis usque in octa-

uam sancti Michaelis proximo
|

uenientis denote conuenerint, nnius

anni de criminalibus et quartf partis de uenialibns indulgentiam

habeant.
[
De fractis autem penitentiis, qnas negligentia uel uere-

cundia sen ignorantia aut laboris sine itineris uel egrijtudinis fati-

gatione neglexerunt
,

confisi de misericordia redemptoris plenam

illis remissionem facimus, qui iam|dictum locum, sicut prediximns,

uisitauerint. Singulis quoque annis anniuersario consecrationis die

quadraginta dies
I
criminalium et quartam partem uenialium omnibus

Uluc uenientibus, qui penitentiam suorum delictorum receperunt

et
1

pro fractis penitentiis, ut dictum est, redimendis elemosinas

de facultatibus suis ad sustentationem ancillarnm Dei et pauperum
|

ibidem largientur, indnlgemus. Et quia orationnm predi[ctarum

ancijUarum Dei et beneficiormn eterne remunerationis uos ipsi
[

[participjes esse poter[itis, .... cum ujobis subiect[is®>

(B. dep.)

a) dem Same nach ergiinzt.

]

11.

Alexander III. danht den Konsuln imd dem VoU: von Brescia

fur ihre Anstrengmigen su Gunsten der Kirche und Hirer Freiheitf

ermahnt sie darin aitszniJiarren, und entbindet alle, welcJie dem Tyrannen

Friedrich und seinen Anhdngern durch den Treueid verhunden sind,

von diesem, Horn S. Maria Ntiova (1167) Mai 31.

iHeser historisch wichtige Brief stand in jenem Codex von San

Pietro in Oliveto, aus dem Lucid, Doneda, Zaccaria cerschiedene histo-



Xachtrage zu den Papstnrkunden Italiens. VII. 433

rische Notizen puhliziert Jiaien tmd in deni attch Alexanders III. gleich-

zeitiges Privileg fiir Bischof Baimund von Brescia J-L. 11 350 stand.

Aus derselben, auch von uns vergebens gesuckten HandscJirift hat

Faino Thesaurus episcoporum Brixiensiiim f. IIS' und Catalogi di-

versi indicanti la successione delli vescovi di Brescia, Mss. s. XVIJ,

Brescia Bill. Quiriniana (E I 1 und E I 17) das folgende Stiick

kopiert. — Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 335 n. 9.

Alexander episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis con-

sulibns et uninerso populo Brixiano salntem et apostolicam bene-

dictionem. Qnod uos, sicnt ex commnni fama et certa moltornm

relatione comperimns, pro negotio et exaltatione ecclesi^ et liber-

tate nestra tnenda niriliter laborastis et cnm aliis in hoc nnani-

miter et concorditer conuenistis, obseqninm Deo gratissimnm repu-

tamns et id omnino acceptum habemus. Soper quo utiqne propo-

sitnin et desiderium uestrnm multiplici gratiarnm proseqoimnr

actione et intentionem oestram magnificis in Domino landibns

commendamns, promptissimam ooluntatem gerentes ad commodnm
et profectum oestrum ootioo cordis afPectu intendere et oobis in

tam laodabili proposito aoxiliom et consilium, qnod poterimus, ef-

ficaciter exhibere. Verom quoniam non pogna, sed finis coronat nec

qni incipit, sed qui in bono principio usque ad exitum perseuerat,

remoneratione dignos habetur, uninersitatem oestram per apostolica

scripta rogamus, monemus et exhortamur in Domino ex parte Dei

omnipotentis et beati Petri ac nostra in remissionem nobis pecca-

torum iniungimus, quatenus quod tam laudabiliter incepistis, ad

optimum consummationem perdncere et propositum oestrum manu-
tenere propensius et fouere curetis et ad exaltationem ecclesiq et

libertatis uestre tuitionem totis niribus intendentes, alios ad hoc

ipsnm, quantum poteritis, inclinare et inducere laboretis. Nos enim

uniuersos, qui P. tyranno aut fautoribus eius inramenta fidelitatis

tenentur, ab obsernantia illius iuramenti absoluimns, ita quod occa-

sione fidelitatis aut iuramenti alicuius non minus in deuotione beati

Petri ac nostra debeatis permanere aut pro patria et Bbertate

nestra pugnare. Nullus enim excommunicato et a corpore Christi,

quod est ecclesia, segregate fidelitatem seruare tenetur, donee ad

catholicam redierit unitatem, sicnt prudentiam oestram non con-

cedimns ignorare. Datum Romq apud sanctam Mariam nouam

pridie kal. iunii.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hisf. Klasse. 1912. Heft 4 . 31
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13.

Alexander HI. hefieJdt den Gldubigen im Bistmn Brescia, die

auf Befehl Paschals H. in Castenedolo erricJdete und vom Bischof

Villanus von Brescia geweihte Kirche des h. Jacobus su besuchen und

&u unterstiitsen. Veroli (1170) August 22,

Orig. Brescia ArcMvio dell’ Ospedale civico.

Vgl. Italia, pontif. VI 1 p. 342 n. 3.

Alexander episcopns seruns seraorum Dei. IJniuersis Dei fide-

libns per Brixiensem episcopatam constitutis salutem et apostoli]-

cam benedictionem. Qui ad snpemam patriam peruenire [desi]de-

rant, pietatis et caritatis operibus snmmopere debent injtendere,

nt post labentis uite decursum in etema beatitndine bonornm

opemm perhennem possint inneinire mercedem. Pemenit antem

ad nos, qnod, ca[m] iam pridem in episcopatu nestro qaidam locos

qui Casta|netum dicitnr ita solitarins fnerit et aptus latron[i]bas,

quod ibidem nonnuUi uiatores et peregrini fuisjsent peccatis exi-

gentibns interempti, de mandate pie recordationis predecessoris

nostri Paschalis pape in eodem
)

loco ecclesia beati lacobi et hospi-

talis domus ad receptionem et defensionem fait panpernm Christi

con|stracta et per bone memorie Villanum quondam Brixiensem

episcopum eadem ecclesia consecrata. Unde nos
|
locum illam in

honore et renerentia, sicut debetis, habentes, in annua consecrationis

et festiuitatis die“^
1
ad eandem ecclesiam sollempniter conuenitis

et ibidem uota laudis et placationis exsoluitis. Super
|

quo utique

pium et laudabile propositum uestrum Domino commendantes, nni-

uersitatem uestram per
|

apostolica scripta rogamus, monemus et

exhortamur in Domino atque in remissionem nobis peccatorum in-

iungi|mas, quatinus in tarn sancto et pio proposito persistentes,

ipsius loci utilitate et necessitate pensata,
|
ad predictam ecclesiam

more solito concurratis et ipsi diuino intuitu et pro salute ani-

marum \iestrarum
j

ita manum auxiUi porrigatis, quod exinde per-

henne premium possitis Domino largiente percipere
|

et ad eterne

felicitatis gaudia peruenire. Nihilominus nobis sub interminatione

anathemaltis prohibemus, ne quis nostrum eos, qui prescriptam ec-

clesiam deuotionis intuitu uisitauerint,
|

in eundo uel redeundo in

personis uel rebus suis offendere uel molestare presumat. Dat.

Verul. XI. kal. sept.

(B. dep.)

a) fest. die in ras. h) uobis in ras.
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13.

Kardinaldiakon Oddo, pdpstlicher Legat, entscheidet im Auftrag

P. Alexanders III. den Streit zivischen der Abtissin von San Da-
miano di Dovera uml der Priorissa von San Fabiano di Farinate ilber

das VerhdUnis der beiden Kibster su einander. Brescia 1170.

Orig. Bergamo Bibl. civica (Perg. Femi - Bonchefti n. 111). —
Abschrift im Eegistrum von 1493 f. 4 Lodi Bibl. comunale XXIV
A 58.

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 305 n. 7.

Oddo Dei gratia sancte Homane ecclesie diaconas cardinalis,

apostolice sedis legatus, omnibas Christi fidelibas, ad quos littere

iste peruenerint, salntem. Notam fieri uo|lnmQS tam presentibns

qoam faturis, qaod tempore domni Alexandri pape tercii, cam
essemas in Lombardia et ex mandate ipsias legationis officio funj-

geremur, pernenit ad audientiam ipsius, quod monasterium sancti

Damiani de Doaaria et monasterium sancti Fabiani de Farinate
ea occasione,

|

quia utraque ecclesia uni persone commissa fuerat

et quasi unita, ad plurimam diminutionem deuenissent. Mandauit
itaque nobis, ut causam

|

diligenter inuestigaremus et, si ita esse

inueniremus, non obstantibus scriptis suis sen etiam antecessorum
suorum de ipsa coniuncjtione factis, easdem ecclesias adinuicem

separaremus et unicuique ecclesie propriam prelatam assignaremus.

Nos itaque statum utriusque
|

ecclesie, prout potuimus, diligentius

considerantes, inuenimus ecclesiam sancti Fabiani precipue immi-
nutam et restaurationis auxillio maxime indigere. Constitutis itaque
in presentia nostra Thaide abbatissa sancti Damiani et Columba
monacha sancti Fabiani, statum

|
utriusque ecclesie sic composuimus

et in hunc modum utramque ecclesiam decreuimus permanere. Pri-
uilegiis Romanorum pontificum in sua fir|mitate durantibus, consti-

tuimus, ut ecclesia de Farinate propriam habeat priorissam, que
cum suis sororibus abbatissam sancti Damiani propriam

j
recognoscat

abbatissam et eius correctioni et discipline secundum regulam sancti

Benedicti sabiaceat*'\ ita tamen, ut priorissam, non|nisi conuicta

uel manifesta culpa remoueat et de his sanctimonialibus seu con-

uersabus, que hodie ibi sunt, scilicet Columba, Agnete, Maria,
|

Cecilia,

Lucia, inuitas eas de eodem loco non liceat remouere, nisi forte,

quod absit, in tam manifestam culpam inciderent, que tole|randa

non esset. Ad hec adicimus, quod, si ad eundem,^ locum sancti

c) Stott uonnisi faerit conuictaa) fuerant Orig. b) subiaceant Oi-ig.

uel pro manifesta culpa.

31*



436 P. Kehr,

Fabiani abbatissa causa uisitationis nenire uoluerit, bis in anno
|

nel tertio recipiatur bonorifice sicut domina et sicut abbatissa et

eius exbortationem sen commonitionem benigne recipiant. Ipsa

uero
I

una nel duabns sororibns et dnobus nel tribus comitibns con-

tenta et in breuitate temporis et in expensarum exactione ita sit

aurea
]
mediocritate composita, ut ex eius uisitatione plurimum sen-

tiant releuationis et consolationis qnam granaminis. TJnamquamque
j

etiam ecclesiam snis possessionibns contentam et alteram alterius

bona non occupare seu usurpare decernimns. Si quis
|
autem uel

si qua ad monasterium sancti Fabiani se conferre uoluerit, cum

consiKo et assensu abbatisse libere licenterqne recipijatnr et bona,

si qua secum attulerit, tanquam propria eidem ecclesie ascribantur.

Consensnm autem sine difficultate et molestia
j

in recipienda sorore

uel conuerso tribuat abbatissa, nisi forte euidens et manifesta causa

sit, propter quam rationabiliter contradicere
|
uideatur. Decedente

autem ilia priorissa, quam ibi Domino uolente hac nice ponemus,

ilia in prioratu substituatur, quam abbatissa
|

sancti Damiani cum
consUio et assensu sororum sancti Fabiani ibi posuerit, et substi-

tutam nonnisi pro manifesta et enidenti culpa
j
remoueat. Tit

autem bnius nostre constitutionis series firma iUibataque permanent,

presentis script! pagine fecimus anndtari
|
et sigilli nostri impres-

sione iussimus insigniri. Actum est hoc Brixie apud sancttun

Petrnm in Oliueto anno dominice incarnationis
|

millesimo centesimo

LXX®, pontificatus domni Alexandri pape tertii anno undecimo.

(S. dep.)

14.

Alexander HI. bestdtnjt die von dem pupstlkhen Legaten Kardinal-

diakon Oddo von S. Nicolo in carcere Tidliano iiber das Verhdltnis

der Kloster San Fabiano di Farinate und San Famiano di Fovera

(jetroffene Vereuibarung, imter Milderung der beklen Artikel iiber die

Visitation und iiber die Wahl der Friorissa.

Tusculanum (1171) September 9.

Orig. Bergamo Bihl. eivka (Pergamene Femi-Bonchetti n. 137).

Mit Benutsung der Urkimde des Kardinallegaten Oddo von 1170,

ivoraus sich das Jahr der Besteitigangsurlnmde von selbst ergibf. —
Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 305 n. 8.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in

Christo filiabus . . priorisse et sororibns monasterii sancti Fabiani

de Farinate salutem et apostolicam benedictionem. Cum ohm ad
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audijentiam®) nostram perlatam faisset, quod monasterium, in quo

Domino militatis, et monasterium saucti Damiani de Douaria oc-

casione ilia, quia uni persons commissa fuerant et
|

quasi unita, ad

plurimam deuenissent diminutionem, dilecto tilio nostro Oddoni

sancti Nicholai in carcere Tnlliano diacono cardinal!
,

apostolice

sedis legato, rei ueritatem commisimns in|qnirendam, adicientes in

mandatis, ut, si ita esse inueniret, non obstantibns scriptis nostris

sea antecessorum nostrorum de ipsa coniunctione factis, easdem

ecclesias abinuicem
j

separaret et unicnique prelatam propriam

prouideret. Ipse uero sicut uir prouidus et discretus ntriusque

monasterii statum, prout potuit, diligenter considerans, monasterium
|

uestrum inuenit precipue imminntum et restaurationis auxilio plu-

rimam indigere. Tandem autem abbatissa sancti Damiani et qui-

busdam ex nobis in
[
sua presentia constitutis, saniori consilio ita

constituit et decreuit, ut, priailegiis Romanoram pontificam in sua

firmitate manentibus, monasterium de Farinate
|
propriam babeat

priorissam, que cum suis sororibus abbatissam sancti Damiani snam
recognoscens abbatissam atque magistram, eius correctioni et disci-

pline secundam regulam
(
beati Benedict! subiaceat, ita tamen, ut

priorissam, nonnisi faerit conuicta, uel pro manifesta culpa remo-

ueat et has sanctimoniales atque conuersas, scilicet Colnmbam,
]

Agnetem, Mariam, Ceciliam, Luciam, inuitas de eodem loco, nisi

forte, quod absit, in tarn manifestam culpam, que toleranda non
esset, inciderent, ei non liceat remouere.

|

Adiecit insnper, quod,

si ad prescriptam monasterium sancti Fabiani abbatissa causa uisi-

tationis ire uoluerit, bis in anno uel ter tamquam domina et ab-

batissa recipiatar et eius
|

exbortationem sen comraonitionem prio-

rissa et eius sorores benigne recipiant. Ipsa uero una uel duabus
sororibus et duobus uel tribus comitibus

|
contenta et in temporis

breuitate et expensarum exactione ita sit aurea mediocritate com-
posita, at in eius uisitatione plus sentiant leuaminis

|
et consola-

tionis quam grauaminis. TJnaqaeque etiam ecclesia suis possessionibus

sit contenta, alterius bona occupare sen usurpare nullatenus de|bet.

Si qnis autem uel si qua ad monasterium sancti Fabiani se con-

ferre uoluerit, cum consilio et assensu abbatisse libere licenterque

recipiatur et bona, si qua
j
secum attulerit, tanquam propria eidem

monasterio ascribantur. Sane in recipienda sorore uel conuerso

abbatissa, nisi forte euidens et manifesta
|
causa sit, propter quam

rationabiUter contradicere uideatur, sine molestia tribuat et diffi-

cultate consensum. Porro decedente priorissa ilia in
|

prioratu

substituatur, quam abbatissa sancti Damiani cum consilio et assensu

a) audildientiam.
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sororum sancti Fabiani ibi posnerit, et substitutam nonnisi pro

euidenti et manifelsta ctilpa remoueat. Unde quoniam ea, qne a car-

dinalibns et apostolice sedis legatis rationabili prouidentia statata

esse noscnntnr, perpetue nolnmns
|

firmitatis robnr habere, pre-

scriptam compositionem ratam et firmam habentes, earn auctoritate

apostolica confirmamns. Verrmtamen ipsam snper
|

duobus capitiilis

dnximas temperandam, Cmn enim sacris canonibns cautmn sit, ut

episcopi nonnisi semel in anno sni episcopatus debeant ecdesias

nisitare, multo
[
minus minoribus prelatis hoc licere nidetur. Qua-

propter statuimus, ut semel tantum in anno, nisi euidens necessitas

snperueniret, cum ilia tamen mediocrijtate personarum et expen-

samm et temporis breuitate, qne snpradicta est, prescriptum mo-

nasterinm sancti Fabiani abbatisse sancti Bamiani, que pro tempore

fnerint, debeant
|

nisitare. Preterea quoniam sacromm canonnm

auctoritate firmatum est et statntnm, ut, ubi est connentus uirorum

uel mnlierum, electionis debeant libertate ganjdere, sancimus, ut

sorores monasterii uestri cum consilio et assensn abbatisse sibi

unanimiter^) eligant priorissam. Decemimns ergo, ut nulli omnino

hominnm
|

liceat hanc paginam nostre cons[titu]tionis d confixma-

tionis infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit,
|
indignationem omnipotentis Dei et bea-

torum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incurstirnm.

Bat. Tusculan. V id. sept.

(B. dep.)

b) anamiter.

15.

Alexander III. hestiitigt dem Kloster San Pietro in Ciel d’oro in

Pavia unter dem Aht Obert nach dem Vorgang Caliods II. and Ana-
stasias’ IV. die Besitznngen and Rechte.

Anagni 11?3 April 22.

Orig. Mailand Arch, di stato. — Kopie s. XIII des Notars Mat-
thaeus Cornexanus ib. and Fragment einer Kopie s. XIV. Megistrum

magnum s. XIII f. 267' et Megistrum parvum s. XIII f.
1&7' Pia-

cenza Arch, comunale. Libro rosso ossia Cronica di S. Pietro in Gielo

d’oro, Mss. s. XVI a. XVII, Pavia Bibl. dell’ Universita Ms. Pavesi

32 und Mailand Arch, di stato.

Meg. J-L. 12224 nach Pennotti Generalis tutias s. ordinis cleri-

corum canonicorum hist, tripartita ^(Momae 1624) p. 204; ^(Coloniae

1630) p, 206 der die Urlamde aber blofi zitiert, und nach Kalten-

brunner in Wiener SB. XCIV 671 n. 8213 a. Ber vollstandige
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Text ist aber eriviinscM ziir ricJitigen Beurteilung der alteren Papsf-

privilegien fiir del d’oro, -welche zidetzt v. Pflugk-Harttung niit der

ihtn eigentiimUchen PseudoJcritik, hn iibrigen, icie geicohnlich, seJir

cberfldchlicJi behandelt hat. Von Paschal 11. ab Imben uir mehrfach

doppelte Ausfertigungen vom gleichen Page mit besonders in Bezug

auf die Besitzlisten abtceichendem Inhalt. So von Paschal II. selbst

mid von Eugen III., tcelche neben ihren aUgemeinen Privilegien noch

zweite Ausfertigungen aiisstellten, in denen die BesiUungen narnenflich

aufgefiihrt werden. Von Anastasius IV. besitzen icir ein Privileg, in

dem die Bechte und Besitzungen generaliter bestatigt werden, wahrend

das folgende Privileg Alexanders III. im Anschlvji an das zweite

Exemplar der Urkiinde Eiigens III. die Bechte und die namentlich

aufgefiihrten Besitzungen TconfirmieH. Vgl. Italia, pontif. VI 1 p. 200

n. 24.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO
FILIO OLRICO ABBATI MONASTERII SANCTI PETRI QVOD DICI-

TVR CELVM AVRfiVM EIVSQVE SVCCESSORIBVS REGVLAIUTER
SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.

|
Apostolice sedis auctoritate

debitoqne compellimur pro uniuersarum ecclesiarnm statu satagere

et earum quieti, que specialius eidem sedi adherent et tamquam
iure proprio subiecte sunt, auxiliante Domino prouidere. Eapropter,

dilecte in Domino fili Olrice
|
abbas, tuis iustis postulationibus cle-

menter annuimus et predecessorum nostrorum felicis memorie CA-

LIXTI, ANASTASn et aliorum Romanorum pontificum inherendo

uestigiis, beati Petri apostolorum principis monasterium, cni Deo
auctore presides,

|
quod utique beati Augustini doctoris egregii

corporali presentia illustratur, presentis scripti priuilegio commu-
nimus. Statuimus enim

, ut quecumque bona quecumque predia,

urbana sine rustica, culta uel inculta, quecumque possessiones
|
in

uillis, siluis, pratis, colonis, semis et ancillis sen aldionibns, in ec-

clesiis sine primitiis ad uestrum cenobium concessione pontificum,

largitione regum uel principum sen aliis iustis modis in presen-

tiarnm pertinent ant in futurum largiente Domino idem
|
monaste-

rium iuste poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illi-

bata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda

uocabnlis: in episcopatu Papiensi infra muros predicti monasterii

ecclesiam sancti
|

Andree, ecclesiam sancti Georgii, ecclesiam sanc-

tomm Faustini et louitte, ecclesiam sancti Adriani, ecclesiam sancte

Sophie cum omnibus ad illam pertinentibns, in castro Pauone duas

ecdesias
]
in honore beati Mchaelis et alia in honore beati Ger-

mani, in Villarasca cappellam sancti Christofori [et] ecclesiam sancti
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Damiani et ecclesiam sancti Kazarii, in Lard[i]raco cappellam sancti

G-ernasii et ecclesiam
|

sancti Zenonis, in Pascairolio ecclesiam

sancti Angustini, in episcopatu Mediolanensi ecclesiam sancti Seneri

de Cresciano, ecclesiam sancte InUane de Carzano, ecclesiam sancti

Martini de lerentiano, in Cnmano
|
episcopatu ecclesiam sancti

Angustini de Calauate, ecclesiam sancte Marie de Plumascha, eccle-

siam sancti Petri de Lanenna, in Laudensi episcopatu ecclesiam

sancti Petri de Flumbo et ecclesiam sancti
|
Columbani, in Placen-

tino episcopatu ecclesiam sancti Martini de Roscione, ecclesiam

sancti Zenonis de Vicobono et ecclesiam sancti Stephani, in Ter-

donensi episcopatu ecclesiam sancti Angustini de Caselle et eccle-

siam sancte Marie de Grauiterra, in Astensi episcopatu ecclesiam

sancti Petri de Ouilia, ecclesiam sanctorum Pbilippi et lacobi et

ecclesiam sancti Blasii de Cauagnasco, in Vercellensi
|
episcopatu

ecclesiam sancti Petri de Parzingo, ecclesiam sancti Blasii de Pa-

uonino, in Parmensi episcopatu ecclesiam sancte Marie de Curte,

in Alpeplana ecclesiam sancti Petri cum aHis decern ecclesiis ad

eandem
1
ecclesiam pertinentibus, in Florentia ecclesiam sancti Petri

que dicitur Celum aureum, in sancto Genesio ecclesiam sancti Christo-

fori cum suis pertinentiis
,

ecclesiam unam in loco qui nocatur

Marturim cum suis
]

pertinentiis. Sane decimas terrarum uestrarum

sine de nutrimentis animalinm, sicut a quadraginta annis retro

possedistis, nobis auctoritate apostolica confirmamus et ut nnllns
|

laicus eas a nobis exigat present! prinilegio prohibemus. Crisma

uero, oleum sanctum, consecrationes altarium seu basilicarum, ordi-

nationes monacborum seu canonicorum uestrorum, qui ad sacros

ordines fuerint pro|mouendi, a quocumque malueritis catholico sus-

cipiatis episcopo
,

siquidem gratiam apostolice sedis habuerit.

Missas qnoqne publicas in eodem monasterio celebrari aut stationem

aut sinodum uel ordinationem aliquam preter
j

abbatis uoluntatem
ab episcopo quolibet fieri probibemus. Sepulturam quoqne ipsius

loci liberam esse concedimus, ut eorum deuotioni et extreme uo-

Inntati, qui se illic sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati
sint uel injterdicti, nnllus obsistat, salua tamen iustitia parrocMa-
lium ecclesiarum, de quibus mortuorum corpora assumnntur. Obeunte
uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuomm quolibet successorum,

nullus
I

ibi qualibet subreptionis astutia seu uiolentia preponatnr,

nisi quern fratres comuni consensu uel fratrum pars consilii sanioris

secundum Dei timorem et beat! Benedict! regiam prouiderint eli-

gendum; electus autem ad
j
Romanum pontificem consecrandus ac-

cedat. Ad bee present! capitulo adicientes, dalmatice, mitre, sanda-

liomm nec non cirotecarum usum et inter itinerandum insigne
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tintinabali tibi tuisqne successoribus. sicut hactenns habailstis et in

sepedicto monasterio baptismnm in paschali sollempnitate per snb-

iectos nobis clericos fieri inxta predecessornm nostroram statnta

concedimns sicqne ab omni ingo sen ditione cniuscnmque persone

ne|strnm cenobinm liberum permanere sancimns, nt soli sancte

Romane et apostolice ecclesie subditam habeatnr. Decernimus eh.

Si qua igitor etc. Cnnctis antem etc. inneniant. AMEN. AMEN.
AMEN.

I

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hnbaldas Hostiensis episcopus ss.

f Ego Gnalterins Albanensis episcopus ss.

t Ego lohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Gnilelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudentian^ tit. Pastoris ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Lanrentii in Damaso ss.

f Ego lohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Oddo diac. card, sancti Nicholai in carcere TuUiano ss.

t Ego Cinthius diac. card, sancti Adriani ss.

t Ego Manfredus diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

t Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii inxta templum
Agrippe ss.

f Ego Vitellus diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

t Ego Petrus diac. card, sancte Marie in Aquiro ss.

Dat. Anagnie per manum Gratiani sancte Romane ecclesie sub-
diaconi et notarii, X kal. madii, indictione VI, incarnationis domi-
nice anno M®.C®.LXX'’III®, pontificatus uero domni ALEXANDRI
pape III anno XIIII®.

(B. dep.)

16.

Ershischof Galdimis von MailamJ nimmt nmh dem Vorgange
Alexanders III. die Kirclie San Giovanni Evangelista in Breseia in
den Schtih dcr Ilailander Kirchc und besfatigt die Besitzungen und
Bechte. Mailand 1173.

Orig. Mailand Arch, di stato. — Kopic saec. XIX ebenda.

Dies Privileg ist offenbnr eine genaue Wiederholang der verlorencn
IJrTcunde Alexanders III. ; aucli in der Schrift und iinficrn Ausstattung
ist diese so genait nachgeahmt. dafi jenes tins diese fast ersetzt.
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GALDINVS Dei gratia sancte Mediolanensis ecclesie archiepi-

scopus, apostolice sedis legatus. Dilectis filiis lohanni preposito

ecclesie sancti lohaimis eaangeliste que de foris dicitur
|
eiusque

fratribus tarn presentibus quam futnris regolarem tiitain professis

in perpetunm. Pie postnlatio noluntatis eiFectu debet prosequente

compleri, nt et
|

deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et uti-

litas postulata uires indubitanter assmnat. Eapropter, dilecti in

Domino filii, nestris instis postulationibns
|
clementer annaimns et

pii patris nostri donmi Alexandri summi pontificis uestigiis inhe-

rentes, prefatam ecclesiam sancti lobannis enangeliste, in qua di-

uino estis obsejquio mancipati, sub Mediolanensis ecclesie et nostra

protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus.

TJt autem quietius Dei semitio insistere naleatis,
|

ab omni ecclesia-

sticarum sine secularium personarum exactione uel grauamine nos

esse censemus inmunes. Preterea quascumque possessiones quecum-

que bona eadem ecclesia i in presentiamm inste et canonice possidet

aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel prin-

cipum, oblatione fidelium sen aliis iustis mojdis prestante Domino
potent adipisci, firma uobis uestrisque successoribns et illibata

permaneant. Parrocbiam quoque ecclesie uestre, sicut certis ter-

minis est designata
|
atque distincta et a uobis usque modo detenta,

a loco scilicet qui dicitur Ad Tenerinam usque ad uiam, que media
inter ecclesiam sancte Agathes et capellam

|

sancti Zenonis ad
fossatum uetus protenditur, et a Carza usque ad extremitatem

burgi ipsius, uobis et eidem ecclesie auctoritate nostra confirmamus.

Statuentes,
[

ut nuUus innitis fratribus audeat quemquam clericorum

de ecclesia uestra auferre siue in ea alios clericos collocare. Sane
decimas noualium uestrorum et alias omnes

|
quascumque canonice

possidetis, uobis absque aliquorum contradictione habendas conce-

dimus. Sepultaram quoque ipsius ecclesie liberam esse concedimus,

ut eorum deuotioni
|
et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri de-

liberauerint, nisi forte excommunicati uel interdict! sint, nuUns
obsistat, salua tamen iustitia illarum ecclesiarum, a qnibus

|

mor-
tuorum corpora assumuntur. Preterea antiquas et rationabiles

consuetudines in ecclesia uestra hactenus obseruatas uobis et per

nos eidem ecclesie auctoritate nostra
|

confirmamus. Decemimns
ergo, ut nulli omnino hominum in nostra dicione commorantium
liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones

au|ferre uel ablatas retinere, minuere aut aliquibus temerariis uexa-
tionibus fatigare, sed omnia Integra conseruentur, eorum pro quo-
rum gubematione ac sustentajtione concessa sunt, usibus omnimodis
profntura, salua in omnibus sedis apostolice auctoritate et Brixiensis
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ecclesie canonica institia. Si qua igitnr ecclesiastica
[
secularisue

persone hanc nostre confirmationis paginam sciens contra earn ue-

nire temptauerit et secundo tertioue commonita reatum suum digna

satisjfactione non correxerit, potestatis honorisque sui periculum

incnrrat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniqnitate

cognoscat. Cnnctis autem
|

eidem loco sua inra consernantibus sit

pax domini nostri lesu Christi, quatinus et Lie fmetum bone ac-

tionis percipiant et apnd districtum indicem premia eteme
|
pacis

inneniant. AMEN.
[

t Ego Enfinus ex mandate et nice domini mei 6ALD(INI)

Mediolanensis arcbiepiscopi, apostolice sedis legati ss.

t Ego Milo arebipresbyter et Taurinensis episcopus ss.

f Ego Petrus Mediolanensis ecclesie presbyter ss.

f Ego Pbilipus Mediolanensis ecclesie diaconus ss.

Ego Ardericus Mediolanensis ecclesie diaconus ss.

f Ego Wiscardus diaconus ss.

f Ego Obertus subdiaconus et Modoetiensis ecclesie minister ss.

Dat. Mediolani per manum domni Alg(isii) cimiliarce et can-

cellarii anno Domini miUesimo centesimo septnagesimo tertio, in-

dictione [VI].

Ego Adobadus lector scrips!.

(S. dep.)

17.

Alexander III. nimmt die DomJdrche S. Maria in Brescia nach
dem Vorgange Honorius' II. and Eugens III. in den apostolischen

Schutz and hesidtigt Besitzmigen and Zehnten.

Ferentino 1175 August 10.

Grig. Brescia Arch, capitolure. — Die andern Kopien sind IP
VI 1 p. 315 n. 4 verzeichnet.

Ben Text giht Odorici Storie Bresciane VI 39, lafit aber die

JJnterschriften aus, so daj] hier die Wiedergabe des Protokolles niitz-

Uch erscheint. J. 8370. J-L. 12513.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEC-
TIS PILnS CANONICIS ECCLESIE BEATE MARIE BREXIENSIS
TAM PRESENTIBYS QVAM FVTVRIS CANONICE SVBSTITVENDIS
IN PERPETVVM.

|

Si quando quitquam.
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R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego lohannes sanctorum lohannis et Pauli presb. card. tit. Pa-

machii ss.

f Ego lobanues presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. saucti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pndentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Manfredns presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Petms presb. card. tit. sancte Snsanne ss.

f Ego lacinctns diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustacbii iuxta templnm

Agrippe ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Mari^ in Porticn ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

f Ego Viuianus diac. card, sancti Nicolay in carcere Tnlli-

ano ss.

Dat. Eerentin. per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, mi® idus aug., indictione Vlli*, incamationis

dominice anno M®.C®LXX°Y®, pontificatus uero domni ALEKANDRI
pape m anno XVI.

(B. dep.)

18.

Alexander 111. hefiehlt der Ahtissin von San Damiano (di Do-

vera) die von ihr der Kirche San Fabiano di Farinate abgenommenen

Privilegien und Urhinden der Priorissa dieser Kirche zurUekzugehen.

Anagni (1173—76) Septerriber 11.

Grig. Bergamo Bibl. civica (Pergamene Femi-Bonchetti n. 138).

Littera clausa. Auf dem Buclcen: Abbatisse sancti Damiani de

priuilegiis et instrumentis ecclesie sancti Pabiani de Farinate. —
Vgl. Italia pontif. VI 1 p. .005 n. 9.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. DUecte in Christo

filie . . abbatisse sancti Damiani
|
salutem et apostolicam benedic-

tionem. Ad audientiam nostrum certa relatione pemenit, quod tu

prinilegia
(
et instrumenta ecclesie sancti Fabiani de Farinate de-

tines, que sibi restituere contradicts. I Licet antem aliquam super

iamdicta ecclesia potestatem habeas, non tamen decet te instruj-
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menta eius ael priuilegia detinere, cum eidem ecclesie non modica

possint exinde dampna
|
et incommoda prouenire. Ideoque per

apostolica tibi scripta mandamus, quatinus tarn prinilegia
|
quam

cetera instmmenta, que detines, priorisse prenominate ecclesie

restituas
|
et in pace dimittas. Quodsi facere forte nolueris, no-

neris te indignationem
|
nostram grauiter incursuram et nos uene-

rabdi fratri nostro Bergamensi episcopo in manjdatis dedisse, ut

te ad hoc efficiendum, snblato appellationis remedio,
]
auctoritate

nostra districte compellat. Dat. Anagnie
)
III id. septembr.

(B. dep.)

19.

Alexander HI. besUitigt die vm dem Kardinalpriester Wilhelm

und von ihm selhst getroffene Verfiigung uber die Entfernung der

schismatischen Propste an den Kirchen von Pavia und triff't weitere

Bestimmimgen iiber einselne, friiher schismatisehe Kleriker von Pavia,

namenflich den Archipresbyter H. und den Propst S. von San Michele

Maggiore. (1177.)

Coll, canonim in Cod. Mus. Britt. Cotton. Vitell. E XIJI saec.

XIII f.
256'. — Beg. Hanipe in N. Archiv XXII 391.

Dieses Beshipt Alexanders III. ist historisch wichtig als inter-

essanter Beleg fiir die Bekatholisierung der lombardischen Kirchen.

Es ware eine der lohnenden Aufgaben, voti denen ich oben S. 328ff.
gesprochen habe, einmal die Ausbreitung des Schisma in den Kirchen

der Lombardei im Kampfe Friedrichs I. und Alexanders III. genauer

festsustellen und der Beseitigung der Schismatiker und der Wieder-

herstellung der katholischen Einheit nachzugehen.

In unserm Falle ging die katholische Beaktion so vor
, dafi der

Vertreter des Papstes, Kardinal Wilhelm von S. Pietro in Vincoli,

dessen Amcesenheit in Pavia uxihrend des Jahres 1169 beseugt ist

(vgl. Italia pontif. VI 1 p. 188 n. 2) ,
die Anhdnger Oktavians ab-

setzte, teas Alexander III. in einem nicht erhaltenen Dekret bestdtigte.

Aber zu mdchtig luaren die lokalen Interessen, zu deren Fiirsprech der

Bischof von Pavia im Namen seines Klerus und der Burgerschaft sich

machte, indent er fur die abgeseizten Pr'&pste, die, tcie es scheint, mit

Kanonikaten in den groflen Kirchen Pavias abgefunden waren, ein

gates Wort einlegte und fiir eine mildere Behandlung eintrat. Ale-

xander III. entschied nun, dafi die Abgesetzten mit den PfrUnden sich

begniigen sollten, die sie vor dem Schisma besessen hatten. Auch gegen

die anderen reumiitigen Siinder envies er sich milde.
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Leider ist die zvoeite Halfte des Schretbens, die von diesen Nobi-

litdten der Kirche von Pavia handelt, nur noch fragmeniarisch zu

lesen und Mum mehr mit Sicherheit zu ergdnzen. Der Londoner

Codex, der eine zuerst von K. Hampe heschriebene Kanonessammlung

enthdlt, ist bei dem Brande von 1731 arg beschddigt worden. Ich he-

diene 7nich zur HersteUung des Texles einer Photographie tmd einer

von der DireUion des Brittisehen Museums mir zur VerfUgung ge-

stellten Kollation.

Alexander [episcopus serous sernoram Dei. Dilecto fratri]

Papiensi") episcopo [salutem et apostolicam benedictionem].

Litteras, quas nobis tua deoocio destinanit, communes pro clero

tibi commisso et speciales pro quibnsdam personis preces sollicitas

et affectuosas recepimus, super quibus cum fratribus nostris dili-

genter satis et soUicite deliberare cnrauimus utpote qai tibi sicut

uenerabili fratri nostro et religiose uiro prompta cupimus uolnn-

tate deferre et tam clero quam popnlo tibi‘^> credito sicut specia-

libus filiis nostri fauoris et gratie, quantum secundum Deum et

ecclesiasticam possnmus bonestatem, uolumus plenitudinem exhibere.

Unde quantumcumque tibi deferre et eiusdem cleri et populi ue-

limus satisfacere uoluntati, circumspecta sollicitudine nobis imminet

prouidendum et, ne sanctorum patrum statuta uideamur uel metam
ecclesiasticarum constitntionum excedere aut etiam uiolare, quod

a nobis uel fratribus nostris discrete noscitur et rationabiliter

constitutum. Sane cum**) dilectus fiHus noster W. tunc sancti Petri

ad Vincula presbiter cardinalis, sicut ex eius certa relatione cogno-

uimus, aliquos prepositos ecclesiarum ciuitatis uestre ab ecclesiis'^

quas scismatici a scismaticis praue receperant, amouisset^^. quos

postea certa relatione didicimus in maioribus ecclesiis fuisse insti-

tutes, nos id attendentes indecorum existere et ecclesiastice con-

trarium honestati, mandauimus, ut et posterioribus carerent ecclesiis

et ad ecclesias illas, a*')' quibus fuerant per eundem cardinalem

amoti*), reditum non baberent. Unde quod’^ idem cardinalis tam
discrete et rationabiliter fecit et nos super his mandauimus, non

duximus aliquatenus immutandum, sed id firmum et ratum habentes,

uolumus ut sint beneficiis, que habuerant, antequam polluerentur

scismatica prauitate, content!. De T. uero, pro quo nos attente

rogasti, hoc tue prupdentie ^ uolumus [non] solum scismaticus

a) Papiniensi. 1) wohl curamus. c) sibi. d) tamen. e) ecclesias.

/) ammonisset. g) a fehlt. h) admoti. i) quia. k) uolumus nolumns.

I) hier ieginnt die zweite Kohmne, deren ohere Zeilen dber so zerstort sind, daO
nur einige Worte ohne Znsammerdtang zu entziffem sind.
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fuerit, sed etiam .... ceteris audactior, salaa honestate

rum presbiterum sustinere ico in aliqua

conuin ciuitatis tue necdum set beneficio

tius existere promisitque dila

uidelicet tempore noscatur quam pre-

dictus archidiaconus de capellani (?) canonicis et quibusdam

pre[sbiteris] tulerat, non immutamus, sed eos relinqnimns sicut

ipsos idem cardinalis noscitur reliqnisse. Dilectum qnoque filinm

nostrum H. archipresbiternm ecclesie tue in loco et dignitate

sua uolumus esse, quoniam, licet in primordio scismatis sci-

smaticus fuerit, tamen, cnm”‘> error scismatis seuiebat, eodem
errore dimisso, ad catholicam rediit unitatem et pro dilectione

nostra plurima detulit detrimenta. Hec idem de magistro S. pre-

posito sancti Michaelis dominus .... nobis snggerit, qui tempore

inenntis scismatis errorem deseruit et ad deuotionem nostrum et

ecclesie rediit. Quia dignum est, ut cum eis misericordiam facere

debeamus, quia, cum adhuc ledere possent, a sua malicia destiterint.

m) tantum.

30.

Alexander III. ninmt die Pieve von Alonfichiari in den apostoli-

schen Sclmt^ und bestdtigt die Besittnngen tind Zehnten.

Venedig 1177 August 2.

Orig. Brescia Arch, di stato.

Die Urhurule ist erst jiingst von der Dbehtion dcs Staatsarchivs

in Brescia erworhen und jetst von G. Bonelli in der Brixia sacra

111 (1912) 4 ediert. ~ Tgl. Italia pontif. VI 1 p. 348 n. 2.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEC-
TIS FILIIS . . PLEBANO PLEBIS DE MONTE CLARO EIVSQVE
ERATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE
SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.

1
Cogit nos apostolice sedis,

cni licet immeriti presidemus, auctoritas, de uniuersis Dei ecclesiis

pastoralem sollicitudinem gerere et earum iura propensiori studio

conlseruare, ut, sicut communis pater dicimur et habemur, ita com-
muniter iura omnium nostre defensionis patrocinio protegere uide-

amur. Eapropter,
|

dilecti in Domino filii, uestris iustis postula-

tionibus clementer annuimus et ecclesiam uestram, in qua diuino

mancipati estis
|

obsequio, sub beati Petri et nostra protectione

suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. Statuentes,

ut quascumque possessiones
|
quecumque bona in presentiarum
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iuste et canonice possidet aut in faturnm concessione pontificum,

largitione regnm uel principum, oblatijone fidelinm sen aliis instis

modis prestante Domino poterit adipisci, firma nobis uestrisqne

successoribns et ilUbata perjmaneant. Ad hec ex antentico scripto

bone memorie Eaimnndi quondam Brixiensis episcopi manifeste nobis

innotuit, quod, cum ipse cognoscejret omnem prouentum decimarum

de noualibus, ubicumque fiant in cnrte uestra, ab Hermanno, Villano

et Mainfredo predecessoribus
|
snis plebi uestre fnisse concessum,

eundem prouentum decimarum nobis et eidem plebi pia deuotione

concessit et scripto proprio
|

confirmanit. Nicidlominus etiam pre-

dictns episcopus, sicut ex eins antentico scripto comparet, molen-

dinnm quod dicitur de Glera a comitibns
|

plebi uestre concessum

et quartam partem decimarum de terris illis, que in plebatico None
et infra curtem Montis Clari

|
consistent, nobis et eidem plebi

concessit et confirmanit, fidem testibus adhibens, qni inreinrando

prestito iurauerunt, se
|

uidisse prinilegium pie recordationis pre-

decessoris nostri Innocentii pape nobis indultum et scripta de*^ de-

cimis noualium et de prefato molendino et de quarta parte
|
de-

cimarnm de terris illis, qnas diximus, nobis indulta et postmodum
igne superueniente combusta. Nos itaque officii nostri debitum

prosequentes et uestris postnlatijonibns gratum impertientes assen-

sum, decimas de prescriptis noualibus, molendinum pretaxatum et

quartam partem decimarum de terris illis, qnas diximus, sicut ab

eodem episcopo
|

hec omnia nobis canonice ac iuste concessa sxmt

et firmata et uos ea in presentiarum rationabiliter possidetis, nobis

et plebi uestre anctoritate
]
apostolica confij'mamus. Decernimus

ergo etc. profutura, salua sedis apostolice auctoritate et Brixiensis

episcopi debita reuerentia. Si qua etc. Cunctis autem etc. inueniant

AMEN. AMEN. AMEN.
|

R Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Grualterius Albanensis episcopus ss.

t Ego Chunradus Moguntinus archiepiscopus, Sabinensis epi-

scopus ss.

t Ego Guilielmus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Manfredus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Johannes presb, card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego Boso presb. card, sanctq Pudentianq tit. Pastoris ss.

t Ego Theodinus presb. card, sancti Vitalis tit ss.

a) firma—antentico anf Basur. 6) ebenso nobis—de. c) Lticke zu er-

ganzen Vestiiie.
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t Ego Petrus presb. card. tit. sancte Sosanoe ss.

f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

t Ego ARditio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthyus diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii inxta templum

Agrippe ss.

t Ego Hugo diac. card, sancti Angeli ss.

Dat. Venet. in Riuo alto per mannm GRatiani sancte Romane
ecclesie subdiaconi et notarii, HII non. ang., indictione [X, in-

camationis] dominice anno M". C®. LXX*. YII®, pontifficatus ujero

domni Alexandri pape tertii anno octauodecimo.

(B. dep.)

31.

Alexander 111. hestatigt dent Pr&pst und den Sriidern von San

Desiderio (in Brescia) die von ihnen mit den Kanonilcern von Brescia

naeh dem Willen des Griinders der Kirche getroffene Vereinharung,

wonach am Tag des h. Besiderius die fiinf an der Prosession teil-

nehmenden KanoniTcer dafiir 6 ScJiillinge empfangen sollen.

Anagni (1174—78) Januar 13.

Orig. Brescia Bihl. Quiriniana (unter den TJrhunde^i Alexanders

IV). — Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 316 n. 1.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

. . preposito et fratribus sancti Desiderii
]
salutem et apostolicam

benedictionem. Com ecclesia uestra nobis sit nnllo mediante

sobiecta, nobis
|
specialiter imminet prooidendum, ne imposterum

immutari ualeat
j
uel qualibet temeritate rescindi quod pro pace

ipsius ecclesie prouida
|
noscitur circumspectione statutum. Signi-

ficatum est siquidem nobis, quod, cum
(
a fundatore uestre ecclesie,

sicut eius scriptum manifesto declarat, statutum
|
fuisset, ut in

festo eiusdem ecclesie quinque canonicorum ecclesie Brixiensis
|
cum

processione illuc uenientiom procuratio ab eadem ecclesia exhiberij

deberet, tandem inter eosdem canonicos et prescriptam ecclesiam

uestram
|
huinsmodi compositio pro bono pacis, sicut credimus,

facta est et
|

a uiginti annis et ultra sernata, quod pro eadem

procoratione iamdicti
|

canonici cum processione illnc uenientes sex

solidos recipere debeant
|
annuatim. Nolentes itaqne imposterum

immutari quod pro bono pacis facjtum est et tanto tempore ob-

seruatum, prescriptam compositionem, sicut de assensu
|

partinm

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1912. Heft 4. 32
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facta est, ratam et firmam habentes, earn auctoritate apostolica

confirma'mns et presentis script! patrocinio commanimas. Stataentes,

at nnlli omnino
|

hominam liceat hanc paginam nostre confirmationis

infringere uel ei aliquatenas
|
contraire. Si quis autem hoc at-

temptare presnmpserit, indignationem omnipotentis Dei et
|
beato-

rum Petri et Pauli apostolornm eius se nouerit incursurum. Dat.

Anagn. id. ian.
|

(B. dep.)

22.

Alexander HI. nimmt das Siechenhaus der Kreusherren in Bo-

logna unter dem Prior Gerardus in den apostolischen Schuts, hestatigt

den Beschluji des GeneralhtpUels, dafi das Bologneser Haus das Haupt

der Kongregation sein und die Prohuratoren der iibrigen Hauser dem

Magister Gerard und seinem Nackfolger als ihrem Prdlaten gehorcken

sollen, und verleiht das Aufnahmerecht, gegen einen jahrlichen Schuts-

sins von 12 Denaren. Segni 1179 August 15.

Kopie saec. XII Bergamo Bibl. civica (Perg. Borsetti n. 15).

Die Auffindung dieses neuen Privilegs fiir den im XII. und
XIII. Jahrhundert bliihenden Orden der Cruciati oder Cruciferi er-

gdmt in sehr erivimschter Weise unsere bis vor Tturzem noch iiberaus

diirffige Kenntnis seiner Geschichte (vgl. IP V 284 sq.). Bie Begel

des Ordtns hat zuerst Alexander III. 1169 bestatigt
;

er sandte auch

zum Bau des Haupthauses von S. Maria de Morello bei Bologna den

geiveihten Grundstein. Zehn Jahre spater gab er ihm dieses grofie,

den Beschluji des Generalkapitels bestiitigende Privileg, das Urban III.

1187 und Celestin III. 1195 erneuert und Gregor IX. 1228 erweitert

haben. — Das Privileg Alexanders III. stamnit aus dem Archiv der

Crociferi in Bergamo, denen Bischof Guala im Jahre 1170 die Kirche

San Leonardo iiberwies (ed. Lupi Cod. dipt. Bergam. II 1263), bei

der sie bis zur Aujhehung ihres Ordens durch Alexander VII. im J.

1656 blieben.

ALEXANDEK EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEC-
TIS FILIIS GIRARDO PRIORI CRVCIATORVM ELEMOSINARIE
DOMYS BONONIENSIS EIYSQVE") FRATRIBVS TAM PRESENTI-
BVS QVAM FVTVRIS COMMVNEM VITAM PROFESSISW IN PER-
PETVVM. Quociens aliquid a sede apostolica postnlatur, quod

a) EIQTE. fe) PEOFEXTIS.
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honestati conueniat et a iaris ordine non discordet, decet id libenti

animo concedere et effecta prosequente complere. Eapropter, di-

lecti in Domino filii, nestris iastis postalationibus clementer an-

nnimns et domnm nestram, in qaa dinino mancipati estis obseqoio,

snb beati Petri et nostra protectione sascipimus et presentis scripti

priaUegio commnnimns. Statuentes, nt qnascnmque possessiones

quecomque bona eadem domus impresentiaram rationabiliter possidet

ant in futuram concessione pontificam, largitione regum uel prin-

cipum, oblatione Melium sen aliis iastis modis prestante Domino
poterit adipisci, firma nobis nestrisque successoribus et illibata

permaneant. Preterea auctoritate apostolica duximns statuendum,

nt, sicut a fratribus uestre congregationis general! capitulo nestro

statutum esse dinoscitur, ita domus uestra caput et magistra sit

eiusdem congregationis et cetere domus congregationis eidem tam-

qnam membra®) suo capiti respondeant et procuratores earum tibi,

fili Gr., et successoribus tuis sicut patri spirituali et prelate suo

debitam obedientiam et reuerentiam humiliter exhibeant et denote.

Ad bee auctoritate apostolica districtius inhibemus, ne quis in or-

dine uestro facere scissuram uel zizaniam**) seminare presumat, sed

quisque, sicut in regula, qaam auctoritate firmauimus apostolica,

continetur, uiuere studeat et qui prelationem habent, ad capitulnm

inf[ra] pentecostes annuatim occurrant, reddituri de suo ordine ra-

tionem. Indulgemus etiam uobis et per uos reliquis aliis fratribus

ordinis uestri, ut de noualibus, que propriis manibus aut sumptibus

colitis, sine de natrimen[tis] animalium uestrorum nnllns a uobis

exigere decimas audeat. Si quis uero de congregatione®) ordinis

uestri transgressor extiterit uel tibi, fili magister, inobediens esse

presumpserit, potestatem habeas enm regolariter puniendi. L[iceat]

quoque uobis clericos et laicos liberos et absolutos e seculo fu-

gientes ad conuersionem^^ recipere et eos absque ullius contra-

dictione in uestro coUegio retinere. Nulli autem post factam in

loco uestro professionem liceat absque lic[entia uestrja nisi arctioris

religionis obtentu ad religionem aliam transmigrare
;
discedentem

uero absque communium litterarum cautione nullus audeat retinere.

Ad indiciuni autem huius a sede apostolica percepte®) protectionis

uos et successores uestri [nobis] et successoribus nostris annis sin-

gulis duodecim denarios persoluetis. Decernimus ergo, ut nuUi
omnino hominum liceat prefatam domum temere perturbare aut

eius possessiones auferre uel ablatas retinere, minuere sen [quibus]-

c) menbri. d) zizania. e) uestra add. f) conuersationem. y) pre-

cepte.

32 *
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libet uexationibtis fatigare, sed omnia Integra consementnr, eorom,

pro quorum gobernatione ac substentatione concessa sunt, usibus

omnimodis profutura, salua sedis apostolice auctoritate et dioce-

sani*) episcopi canonica ins[titia]. Si qua igitur in futumm ecde-

siastica secularisue persona banc nostre constitntionis paginam’^

sciens contra earn temere uenire temptauerit, secnndo tertioue com-

monita, nisi reatum*^ sunm digna satisfactione correxerit, [pjo-

testatis bonorisque sni'^ dignitate careat reamque se diuiuo iudicio

existere de perpetrata iniqnitate cognoscat et a sacratissimo cor-

pore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri lesu Cbristi*")

aliena fiat atque in extreme examine dpsjtricte ultioni subiaceat.

Gunctis autem eidem loco sua iura seruantibus sit pax domini

nostri lesu Cbristi, quatenus et bic frnctum”) bone actionis per-

dpiant et apud districtum indicem premia eterne pacis in[ueni]ant.

Amen. Amen. Amen.

R. Ego Alexander catholice ec[clesie episcopujs ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte R[ufin]e episcopus ss.

Ego Petrus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Ajduinus presb. card. tit. sancte f in lerusalem ss.

t Ego Matbeus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

t Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu®) ss.

f Ego Gratianus diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

t Ego Matbeus sancte Marie None diac. card. ss.

t Ego Bernardus diac. card.^’^ sancti Nicholai in carcere Tul-

liano«) ss.

Dat. Sign, per manum’^ Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, XVIII kal. septembr., indictione

XII, incarn[atJionis dominice anno M. C. LXXVIIII, pontificatus

uero domni Alexandri pape III anno XX.

h) diocisiani. t) paginas. ft) reatns. 1) sui om. m) lesu Christi o»j.

n) fructus. o) Porta. p) card. om. q) Tuliano. r) manus.

33.

Alexander III. verhietet dem Bischof und den Kanonikern von

Cremona, die im Bistum Cremona gelegenen Kirchen des Klosters

S. Gitdia in Brescia mil Ahgdben zu belasten.

Tusculanum (1171—81) Januar 20.

Orig. Brescia Bihl. Quiriniana.
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J-L. 10633. 10633 zit. nach Odorici &orie Breseiane V 113 irrig

ZH 1160. — Vgl. IMia pontif. VI 1 p. 3Z1 n. 36.

Alexander episcopus seraus seruorom Dei. Venerabili fratri

. episcopo et dillectis filiis canonicis Cremonensibus saJatem et

apostolicam benedictionem. A memolria uestra non debnit excidisse,

qnaliter inter nos et monasterium
j

sancte Inlie Brixien(sis) sancte

recordationis pater et predecessor noster Eugenins
|

papa per diffi-

nitinam sententiam statnit, ne in ecclesiis prefati molnasterii, que

in nestro episcopatu consistunt, aliqnas exactiones ulterius
1
face-

retis. Einsdem igitur patris nostri facta inconcussa manere no-

lenltes, nniuersitati uestre per apostolica scripta precipiendo man-

damns,
1

quatinns ecclesias sancte Inlie, qne in episcopate nestro

consistent, coUectis uel
1
aliis granaminibns indebitis contra con-

snetndinem nullatenns fatilgetis, set, sicut inter nos et ipsas indi-

catnm est, pacem cnretis inniola!biliter obseruare. Dat. Tnsculan.

Xni kal. febr.

(B.)

24.

Lucius III. entscheidet den Streit zmsehen dent Aht Rudolf und

den Monchen von San Pietro hei Cremona und den Parrochianen von

San Paolo di Citanova. Verona 1184 Dezember 10.

Orig. Mailand Arch, di stato.

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 389 n. 17.

LVCrVS episcopus semns sernornm Dei. Dilectis filiis Rodulfo

abbati et monachis sancti Petri de Pado salntem et apostolicam

benedictionem. Sopite
|

indicio sedis apostolice questiones, ne per

obUnionem denno snscitentnr, commendande sxmt scripto et aposto-

lico mnnimine roborande. Intelleiximns antem ex assertione uestra

et confessione partis adnerse, quod capella sancti Pauli in proprio

solo monasterii cum cilmeterio et domibus et omnibus officinis et

circnmstantiis sit fnndata et tarn institntionem qnam desiiltutionem

in monachis, connersis, presbyteris, clericis et personis aliis mo-

nasterium din quiete possedit. Procedente nero tempore
I
parrochianis

qnestionem monentibus et dicentibus, qnod abbas non haberet li-

beram potestatera in instituendis
|
et destituendis quas nellet per-

sonis, ad andientiam feUcis recordationis Celestini pape querela

deducta, causa coignita, predictam adiudicanit monasterio potestatem,

sicut autentico scripto eius euidenter apparet. Parrolchianis qnoque
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sub recolende memorie Alexandro papa predecessore nostro eandem

qnerimoniam snscitantibns, ex delegatiolne illius causa finita, idem

Alexander tenorem script! prefati Celestini secntus, institutionem

plenam et liberam uelstro monasterio confirmauit. Unde com par-

rochiani non acquiescerent, de mandato apostolico uincnlo fueront

I
excommnnicationis astricti et ipsa excommunicationis sententia

anctoritate apostolica confirmata. Cum antem et per nos delega-

tomm
1

fnisset sententia confirmata et supradicti uicini libertatem

ordinationis sepius adiudicatam nobis temere disturbantes,
|
de man-

dato nostro excommunication! subiecti, ad sedem apostolicam ac-

cessissent, tam per exhibitionem instrnmentorum quam per
|
con-

fessionem aduersariorum prefatam capellam in proprio solo mo-

nasterii esse fnndatam cognouimns euidenter. Ideoque de com-

muni
(
consilio et assensu fratmm nostrorum, te, fili abbas, et uicinis

presentibns, iudicauimus liberam institutionem et destitutionem
[

tam in monachis quam presbyteris, clericis et personis aliis ad uos

et successorea nestros, salno iure Cremonensis episcopi, absque ui-

cinorum
|
contradictione aliqua pertinere, et uicinis ipsis tam pre-

sentibus quam futuris perpetnum sUentium imponentes, apostolica

anctoritate decre'uimus, ut deinceps libertatem ordinationis, insti-

tntionis uidelicet aut destitutionis, quam in prescripta capella

dnxeris peragendam, nullatenus
]
impedire presumant. Si uero

monachi instituendi fuerint, quatnor uel tres ad minus debebunt

institui, quibns, si ecclesie non suffecerint facoltates,
|
de monasterio

iUis necessaria conferentur. Decernimus ergo, ut null! omnino ho-

minum liceat banc paginam nostre decisionis et constitutionis in-

fringere uel
|
ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

|

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

t Ego Theodinus Portuensis et sancte Ilufine sedis episcopus ss.

t Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

t Ego Johannes presbyter cardinalis tit. sancti Marci ss.

t Ego Laborans presbyter cardinalis sancte Marie Transtiberim

tit. Calixti ss.

f Ego Hubertus presbyter cardinalis tit. sancti Laurentii in Da-
maso ss.

•} Ego Pandulfus presbyter cardinalis tit. XTI Apostolorum ss.

f Ego Arditio diaconus cardinalis sancti Tlieodori ss.

t Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damian! diaconus car-

dinalis ss.
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t Ego Soffredns sancte Marie in Via lata diaconus cardi-

nalis ss.

Dat. Veron. per mannm Hugonis sancte Komane ecclesie no-

tarii, LLli id, decembr., indictione tertia, incamationis dominice

anno M°. C®. LXXX“. UII*®, pontificatns nero domni LVCII pape

in anno IIIP®.

(B. dep.)

35.

Lucius III. nimmt nach dem Vorgange Alexanders III. die Pieve

von Montichiari unter dem Pleban Wilhelm in den apostolischen Schutz

imd hestatigt die nanienilich aufgefiihrten Besitzungen und Zehnten.

Verona 1185 April 4.

Orig. Brescia Bill. Quiriniana (F VI 3).

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 348 n. 4.

LVCIVS EPISCOPVS SERWS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILIIS WILLELMO PLEBANO PLEBIS DE MONTECLARO EIVS-
QVE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE
SVBSTITVENDIS IN PERPETVVM.

[
Effectnm insta postnlantibns

indnlgere, et nigor equitatis et ordo exigit rationis, presertim

qnando petentium uoluntatem et pietas adliuoat et ueritas non re-

linqnit. Eapropter, dilecti in Domino®^, uestris iustis postulationibus

clementer aimnimns et plebem de Monte
|

Claro, in qua dioino estis

obseqnio mancipati, feUcis recordationis ALEXANDRI pape prede-
cessoris nostri nestigiis inherentes, sub beati Petri et

|

nostra pro-
tectione suscipimus et presentis scripti priuilegio conunnnimus.
Statuentes, ut qnascumque possessiones quecumque bona eadem
ecclesia

|

in presentiarum iuste et canonice possidet uel in futnrum
concessione pontificum, largitione regam uel principum, oblatione

fidelium seu aliis
]
instis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma nobis uestrisque successoribus et Ulibata permaneant. In
quibus

I

bee propriis duximus exprimenda uocabulis; locum ipsum,

[in qu]o plebs memorata sita est, cum omnibus adiacentiis, que ad
earn pertilnere noscuntur, ecclesiam sancte Marie, ecclesiam sancte

Thome, ecclesiam sancti lohannis de Elfo, ecclesiam sancte Christine,

ecclesiam sancti Zenonis, quartam partem
|
decimationum illarum

terrarum, que sunt in uestro plebatu, que coluntur ab hominibus

a) iu ergiinzm filii.
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Caluisiarii et Formigniani et Gkddi, Mizani et Car penedoli, totam

decimam noaaliam cortis sine plebatas Montis Clari et commimie

eiusdem loci, quam bone memorie episcopns Armannns
|
atque Vil-

lanns Brixienses episcopi prenominate plebi rationabiliter contnle-

rnnt et in eorum scripto autentico continebatur, totam decimam

dominicalinm comitnm
|
et antiqaamm tenatarom dominomm de

castro uestro atque Macinate predictomm comitum et Baimondi

de Cornu et illornm de Porta, nbicumque sint
|
in curte sine in

plebatu Montis Clari, sicut eas canonice ac sine controuersia possi-

detis. Ad bee ex autentico scripto bone recordationis
|

Raimundi

quondam Brixiensis episcopi manifeste nobis innotuit, quod, cum
ipse cognosceret, omnem prouentnm decimarnm de nonalibus, ubi-

cnmque fiant in curte
[
uestra, ab Hermano, Villano atque Manfredo

predecessoribus snis plebi uestre fnisse concessnm, eundem pro-

uentum decimarnm uobis et eidem pleibi pia deuotione concessit

et scripto proprio confirmauit. Nichilominus etiam predictus epi-

scopus, sicut ex eius autentico scripto comparet,
|
molendinum quod

dicitur de Glera, a comitibus plebi uestre concessum, et quartam
partem decimarnm de terris illis, que in plebatico None et

[
infra

curtem Montis Clari consistunt, uobis et eidem plebi concessit et

confirmauit, fidem testibus adbibens, qui iureiurando prestito iu-

rauerunt,
(
se uidisse priuilegiom pie recordationis predecessoris

nostri Innocentii pape [uobis ind]ul[tum e]t scripta de decimis no-

nalium [et dje prefato molendino et de
|

quarta parte decimarnm

de terris illis, quas diximns, nobis indulta et postmodum igne sn-

perueniente combnsta. Nos itaque officii nostri debitum
|
prose-

quentes et nestris postulationibns gratum impertientes assensum,

decimas de prescriptis nonalibus, molendinum pretaxatum et quartam
parltem decimarnm de terris illis, quas diximus, sicut ab eodem
episcopo hec omnia uobis canonice ac inste concessa sunt et fir-

mata, et uos ea
|

in presentiarum rationabiliter possidetis, uobis et

plebi uestre auctoritate apostolica confirmamus. Decernimus ergo
etc. profutura, salua sedis apostolice auctoritate et diocesani episcopi

canonica iustitia. Si qua igitnr etc. Cunctis autem etc. inueniant.

AMEN. AMEN. AMEN.

B. Ego Lneius catholice ecclesie episcopus ss. BV.
t Ego Theodinus Portuensis et sancte Bufine sedis epi-

scopus ss.

j Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

t Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

t Ego Johannes presb. card. tit. sancti Marci ss.
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f i^o Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Ca-

lixti ss.

t Ego Hnbertiis diaina dignatione tit. sancti Laurentii in Damaso
presb. card. ss..

T Ego Albinas presb. card. tit. sancte Crncis lerusalem ss.

f Ego Melior sanctornm lohannis et Panli presb. card. tit. Pa-

machii ss.

f Ego Adelardus presb. cardinalis tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Gratianns sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

t Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

t Ego Bollandus sancte Marie in Portico diac. card. ss.

t Ego Petrus sancti Nicholai in carcere Tulliano diac. card. ss.

f Ego Badulfus sancti Georgii ad Velum aurenm diac. card. ss.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, II non. aprilis, indictione tertia,

incamationis dominice anno M. C. LXXXV, pontificatus uero domni
LVCII pape III anno quarto.

(B. dep.)

36.

Lucius III, nimmt nach dem Vorgange Alexanders III. die dent

h. Petrus gehorende Kirche des h. Desiderius in Brescia in den

apostoUsehen Schuts und hestatigt ihr die namentlich aufgefUhrten JBe-

sitzungen und Rechte, gegen Zahlung eines Jahreszinses von 6 Mai-
Under Denaren. Verona 1185 April 16.

Orig. Brescia Bibl. Quiriniana.

Die Urhunde wurde im Jahre 1880 vom Ahbate Angelo Capilupi

von Sant’ Alessandro an die Bibliothek in Brescia abgegeben. — Vgl.

Italia pontif. VI 1 p. 316 n. 3.

LVCIVS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILnS CLERICIS ECCLESIE SANCTI DESIDERII BRIXIENSIS TAM
PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE SVBSTITVENDIS IN
PERPETVVM.

I

Pie postulatio uoluntatis effectu debet prosequente

eompleri, ut et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas

postulata uires indubijtanter assumat. Eapropter, dilecti in Domino
filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefatam

ecclesiam sancti Desiderii, que beati Petri iuris
|
existit, ad exemplar

felicis recordationis ALEXANDRI pape predecessoris nostri. in qua
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dinino estis obseqnio mancipati, sub beati Petri et nostra protec-

tione suscipimus
|

et presentis script! priuilegio communimus. Sta-

tuentes, ut quascumque possessiones quecumque bona eadem ec-

clesia in presentiamm iuste et canonice possidet
|
ant in futurum

concessione pontificnm, largitione regum nel principum, oblatione

fidelium sen aliis iustis modis prestante Domino poterit adipisci,

firma nobis
|

nestrisqne snccessoribns et illibata permaneant. In

qnibus bee propriis duximns -exprimenda nocabnlis : locum ipsnm,

in quo prefata ecclesia sita est, cum omnibus perti|nentiis suis,

quicquid habetis in loco qui dicitnr Cerpentum, quicquid habetis in

Lantenetulo, quicquid habetis apnd Saetam, quicquid habetis apud

Concisium, quiclquid habetis in loco qui dicitnr Be, quicquid habetis

apud Gussciacum, quicquid habetis apud Sisanum cum omnibus de-

cimis et pertinentiis suis, quicquid habetis
|

in burgo qui dicitnr

sancti Nazarii, ecclesiam sancti Faustini de Saeto, quam per cano-

nicos Brixienses tenetis, saluo censu quatuor denariorum, quos eis

de ipsa soluere tenemini annu|atim, cum omnibus pertinentiis suis.

Sane noualium uestrorum, que propriis manibus uel sumptibns co-

litis, siue de nutrimentis animalium uestrorum nuUus a uobis deci-j

mas exigere uel extorquere presumat. Cum autem generale inter-

dictam terre fuerit, liceat uobis clausis ianuis, non pnlsatis cam-

panis, exclusis excommunicatis
1
et interdictis, suppressa uoce diuina

officia celebrare. Sepulturam preterea ipsius ecclesie liberam esse

decemimus, ut eorum deuotioni et extreme uoluntati, qui se
|
illic

sepeliri deliberauerint, nisi forte excommunicati uel interdicti sint,

nuUus obsistat, salua iusticia illarum ecclesiarnm, a quibus mor-

tuorum corpora assnmuntur.
|
Crisma quoque, oleum sanctum, con-

secrationes altarium sen basilicamm, ordinationes clericorum, qui

ad sacros ordines fuerint promouendi, a diocesano suscipietis epi-

scopo, siquidem
|

catholicus fuerit et gratiam atque communionem
apostolice sedis habuerit et ea gratis et absque prauitate aliqua

uobis uolnerit exhibere; alioquin liceat uobis quemcumque malueritis
j

catholicom adire antistitem
,

qui nostra fultus auctoritate quod

postulatur indulgeat. Obeunte uero preposito, qui in ecclesia uestra

pro tempore fuerit, nuUus ibi
j
quaUbet subreptionis astutia sen

uiolentia preponatur, nisi quem fratres communi consensu uel fra-

trum pars consilii sanioris secundum Deum prouiderint eligendum.

Ad indijcinm autem, quod eadem ecclesia speciaUter beati Petri

iuris existat, sex denarios Mediolanensis monete nobis nostrisque

snccessoribns annis singuUs persoluetis. Decemimus ergo etc. Si

qua igitur etc. Cunctis autem etc. inueniant. AMEN. AMEN. AMEN.

a) Icon, aus ecclesia eadem.
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E. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et VeUetrensis episcopus ss.

I Ego lohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

f Ego Hubertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Albinus presb. card. tit. sancte Crucis in lernsalem ss.

f Ego Arditio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffiredns sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Eomane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, XVI kal. maii, indictione tertia,

incamationis dominice anno M®. C“. LXXXV, pontificatns nero domni

LVCn pape anno IIIF.

(^B. dep.)

37.

Lucius III. hestatigt dem Booster San Pietro bei Cremona unter

dem Alt Budolf die Sentemen Celestins IJ. und Alexanders III. uber

die Kirche San Paolo. Verona 1185 Mai 2.

Orig. Mailand Arch, di stato.

Pieses siveite Privileg Lucius' 111. idederholt in der Hauptsache

den Wortlaut der Sentens desselben Papstes von 1184 Dezeniber 10

(oben AV. 24), ergavzt ihn aber durch den Passus ut quod presbyteri

— nulla ecclesia construatur, der den voraiisgegangenen PrivUegien

Celestins 11. JL. 8516 und Alexanders III. JL. 13(172 entlehnt ist.

— Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 289 n. 18.

[LVCIVS EPISCOPVS SEjRVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILUS RODVLFO ABBATI ET MONACHIS SANCTI PETRI DE
PADO SALVTEM ET APOSTOLICAISI BENEDICTIONEM.

|
[Sopite

iudicioj sedis apostolice questiones, ne per obliuionem denuo susci-

tentur, commerdande sunt scripto et apostolico munimine roborande.

Intelleximus
]
[autem ex assertijone uestra et confessione partis

aduerse, quod capella sancti Pauli in proprio solo monasterii cum
cimiterio, platea et domibus et omnibus officinis

j
[et circumstanjtiis

sit fundata et tarn institutionem quam destitutionem in monachis, f

conuersis, presbyteris, clericis et personis aliis monasterium diu
|

I

[quiete possedit]. Procedente nero tempore parrochianis questionem
j

mouentibus et dicentibus, quod abbas non haberet liberam potestatem

1
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in instituen [dis et destitnjendis quas uellet personis, ad audientiam

felicis recordation[is] CELESTINI pape querela deducta, causa

cognita, predictam adiudicauit monaste|rio potestatem, sicut auten-

tico scripto eius euidenter apparet. ParrocManis quoque sub reco-

lende memorie ALEXANDRO papa predecessore nostro eandem

querimoniam
|

suscitantibus, ex delegatione illius causa finita, idem

Alexander tenorem script! prefati Celestini sequutus, institntionem

plenum et liberam uestro monasterio
|
confirmauit. Unde cum par-

rocMani non acqniescerent, de mandato apostolico uinculo fuernnt

excommunicationis astricti, et ipsa excommunicationis sententia
|

auctoritate apostolica confirmata. Cum autem et per nos delega-

torum fuisset sententia confirmata et supradicti uicini libertatem

ordinationis sepias
|

adiudicatam uobis temere perturbantes, de

mandato nostro excommunicationi subiecti, ad sedem apostolicam

accessissent, tarn per exhibitionem instrumentornm quam
|
per con-

fessionem aduersariorum prefatam capellam in proprio solo mo-
nasterii esse fundatam cognouimus euidenter. Ideoque de communi
consilio et assensu fratrum

|
nostrorum, te, fili abbas Rodulfe, et

uicinis presentibus iudicauimus liberam institutionem et destitutionem

tam in monachis quam presbyteris, clericis et conuersis
|
et personis

aliis ad uos et successores uestros absque uicinorum contradictione

aliqua pertinere et uicinis ipsis tam presentibus quam futuris per-

petuum silentium
|
imponentes, apostolica auctoritate decreuimus,

ut deinceps libertatem ordinationis, institutionis uidelicet aut desti-

tutionis, quam in prescripta capella duxeris
]
peragendam, nuUatenus

impedire presumant. Si uero monachos uolueris instituere, quatuor
uel tres ad minus instituantur, quibus, si ecclesie non suffecerint

|

facultates, de monasterio illis necessaria conferentur, saluo iure

Cremonensis episcopi in ipsa capella sancti Pauli, sicut in priuilegiis

predecessorum nostrorum CELESTINI et ALEXANDEI paparum
continetur,

[
ita uidelicet, ut quod presbyteri aliarum capeUarum

pro recompensatione decimarum et oblationam episcopo faciunt,

hoc idem capellanus, qui in ecclesia sancti Pauli per abbatem
sancti Petri

(
pro tempore fuerit, iuxta facultatem ecclesie, remota

aliqua graui exactione, episcopo faciat, cum ad synodum Homane
ecclesie uenerit; episcopus autem parrochianos eiusdem

|
ecclesie

suo officio cogat, ne personis per abbatem sancti Petri inibi positis

aliquam iniuriam uel uiolentiam inferant nec de cetero episcopus
uel uicini interdicant siue probibeant abbati predictam ecclesiam
sancti Pauli per monachos et clericos suos ordinare. Addentes
etiam prohibemus, ut in parrochia sancti Pauli in dampnum ipsius

|

nulla ecclesia construatur. saluis priuilegiis Romane ecclesie. De-
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cemimus ergo, ut noUi omnino homirnim liceat hanc paginam nostre

dedsionis et constitutionis infringere
|
nel ei ausu temerario con-

traire. Si qnis autem hoc attemptare prestunpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorom Petri et Pauli apostolormn eius se

nonerit mctirsTiruin.
|

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis episcopus ss.

t Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego lohannes presbyter cardinalis tit. sancti Marci ss.

f Ego Laborans presbyter cardinalis sancte Marie Transtiberim

tit. Calixti ss.

f Ego Hubertus presbyter cai’dinalis tit. sancti Laurentii in Da-

maso ss.

t Ego Pandulfus presbyter cardinalis tit. XTT Apostolomm ss.

f Ego Melior sanctorum lohannis et Pauli presbyter cardinalis tit.

Pamachii ss.

f Ego Adhelardus tit. sancti Marcelli presbyter cardinalis ss.

t Ego Ardicio sancti Theodori diaconus cardinalis ss.

f Ego Giratianus sanctorom Cosme et Damiani diaconus car-

dinalis ss.

t Ego Soffredus sancteMarie inVia lata diaconus cardinalis ss.

f Ego Rolandus sancte Marie in Porticu-diaconus cardinalis ss.

t Ego Petras sancti Xicholai in carcere Tulliano diaconus

cardinalis ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteii cardinalis et cancellarii, VT non. maii, indictione tertia, in-

camationis dominice anno M®. C®. LXXXV, pontilicatus uero domni
LVCn pape III anno TTTT®.

(B. dep.)

38.

Lucius HI. nimmt nach dem Vorgange Eugens HI. das Kloster

S. Maria Tlieodota in Pavia untcr der Ahtissin Anastasia in dm
apostolischen Schutz und hestdtigt die Besitzungen und Rechte gegen

einen Jahreszins von 12 alien Maildndern Benaren.

Verona 1185 Mai 20.

Auszug im Ms. Begii Papiensis monasterii ss. Mariae et Aureliani,

nuncupati del Senatore, fundatio, libertates, status . . a. 1682, Mailand

Arch, di staio (Fondo di religione — Mon. della Pusferla).
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Ich Jtabe den vollen Text der Urhunde, die auch Rommldus a S.

Maria und Mobolini nach Girolamo JBossi Nofisie delle chiese e mo-

nasteri di Pavia sitieren, der eincn Auszug gibt mit der Liste der Be-

sitzungen, nicht finden konnen, was urn so bedauerlicher ist als auch

Hagens III. Privileg nicht erhalten ist. Gregors IX. Privtleg von

1235 April 2 ist dagegen in Kopie in der Ambrosiana. Vgl. Italia

pontif. VI 1 p. 214 n. 14.

(Lucius in per bullam Veron^ datam anno quarto sui ponti-

ficatus, XIII kalend. iunii, indictione tertia, qug Integra seruatur

pontificis signis suaque nec non nndecim cardinalium (atque adeo

duodecim cum canceUario) subscriptione firmata et insignita, Eu-

genii pr^decessoris exemp’um sequi se professus, libertatem impe-

rialem atque regalem monasterio confirmauit, sub b. Petri suaque

protectione suscepit illud, a prauitate episcoporum Papiensium ei

prospiciens, et sub p^na priuationis quaramcumqne dignitatum et

excommunicationis atque sub interminatione diuini iudicii integram

obseruantiam huiusce su^ constitutionis omnibus indixit):

Expedit apostolic^ auctoritati religiosas personas diligere et

religiosa loca, maxime quq b. Petri iuris exsistnnt et ad Romanam
spectant ecclesiam, sedis apostolic^ munimine confouere. Ideoque

.... monasterium b. Marie Theodot^, . . . scriptis imperialibas

et regalibus communitum et ab eisdem libertate multimoda deco-

ratum, ad exemplum felicis memorie Eugenii Romani pontificis pr^-

decessoris nostri sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et pr^sentis scripti priuilegio communimus. Statuentes, nt quQ ab

imperatoribus uel regibus seu etiam a Gregorio, ipsius loci funda-

tore, donata uel confirmata sunt, . . . firma et illibata permaneant.
(Post multa deinde, queis fundos, capellas et iura moaasterii

describit, pontifex libertati electionis abbatiss^ adstipnlatus prose-

quitur) :

Electa uero muuus benedictionis nonnisi de mandate et aucto-

ritate Romani pontificis conseqoatur. Crisma uero, oleum sanctum,

consecrationes altarium seu basilicarum, ordinationes clericorum,

qxii ad sacros ordines [fuerint] promouendi, a diocesano suscipietis

episcopo, siquidem catholicus fuerit et gratiam apostolic^ sedis

habuerit et ea gratis et absque prauitate uobis uoluerit exhibere;

alioquin liceat uobis catholicum quern malueritis adire antistitem,

qui nimirum nostra sufiultus auctoritate quod postulatur indulgeat.

Ad indicium autem percept^ a Romana ecclesia libertatis duodecim
denarios Mediolanensis monet^ ueteris nobis nostrisque snccessoribus

annis singulis persoluetis.
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(Ad condusionem properemus):

Si qua igitur in futurom ecclesiastiea sgcularisue persona hanc

nostr^ constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire

temptanerit, secundo tertioue conunonita, si non satisfactione con-

grua emendanerit, potestatis honorisque sui dignitate careat ream-

qne se diuino iudicio exsistere de perpetrata iniquitate cognoscat

et a sacratissimo corpore et sanguine Dei ac domini redemptoris

nostri lesu Cliristi aliena fiat atque in extreme examine district^

ultioni subiaceat.

39.

Lucius III. hestatigt deni Alt und den Monchen von Chaise Dieu

den swisclien ihnen und dem Bischof Lanfrank von Pavia iiber die

Kirche des h. Marinus (in Pavia) gescMossenen Vergleich.

Verona (1184 —85) November 21.

Orig. ini Departementalarchiv der Hanfe-Loire in Le Pug (Chaise-

Dieu).

Gedr. in Tablettes historiques de la Haute-Loire VIII (1878)

28. — Vgl. IP VI 1 p. 209 n. 4.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis. . abbati

et monachis Case Dei salutem et apostolicam benedictionem. lustis

petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consensum et

uota, que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente

complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris iustis postu-

lationibus grato concurrentes assensu, compositionem, que inter

uenerabilem fratrem nostrum . . Papiensem episcopum et uos super
ecclesia sancti Marini intercessisse dinoscitur, sicat absque prauitate

facta est et ab utraque parte recepta, auctoritate apostolica con-

firmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes,

ut nuUi omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis

infringere uel ei ausu temerario contraire. Si qnis autem hoc
attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum
Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Verone
XI kal. decembris.

30. i

i

Lucius III. nimnit nach dem Vorgange InnocenP II., Eugens III.

und Alexanders III. das Kloster des h. Thomas bei Acquanegra sid

Chiese unter dem AM Laneo in den pdpsflichen Schuh und bestdtigt
‘



464 P. Kehr

die Megel des h. Benedikt, die namentlich aufgefiibrten Besiteungen

und Bechte,

Ahsehrift saec. XVII in Baluse’s Coll. f. XVII f. 256 Paris

Btbl. nationale.

J-L. 15197. Die Ahschift verdanhe ich der Giite von H. Omont.

Sie gehi auf jmen verschollenen Kodex suriiclc, in den die Mersoge

von Mailand Privilegien lombardiseher Kloster, Kirchen und Familien

eintragen liefien, und der, einst in Pavia verwuhrt, nach Paris ver-

scMeppt tmrde, wo er verscJiollen ist. Vgl. dariiber ohen S. 327.

Zur Sache vgl. Italia pontif. VI 1 p. 355 «. 4.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Lan-

zoni®^ abbati monasterii sancti Thome apostoli apud Aquam
nigram constituti eiusque fratribus tarn presentibus quam fnturis

regularem uitam professis in perpetuum. Cum de omaaibus ecclesiis

et religiosis locis ex iniuncto nobis apostolatus officio debeamus

sollicitudinem gerere, pro illis magis studiosos nos esse conuenit et

soUicitos, qui beato Petro specialius inherere et ad eius ius et

proprietatem pertinere noscnntor. Eapropter, ditecti in Domino

filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et patmm et

predecessorum nostrorum Innocentii, Eugenii et Alexandri Roma-

nomm pontificum uestigiis inherentes, prefatum monasterium, in

quo diuino mancipati estis obsequio, quod iuris sancte Romane

ecclesie esse cognoscitur, sub beati Petri et nostra protectione

suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. In primis

•siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui secundum Deum et

beati Benedicti regulam in prefato monasterio institutus esse di-

gnoscitur, perpetuis ibidem temporibus inuioiabiliter obseruetur.

Preterea quascunque possessiones quecunque bona idem monasterium

in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum con-

cessione pontificum, Jargitione regum uel principum, oblatione fi-

delium sen aliis iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma

uobis uestrisque successoribus et iUibata permaneant. In quibus

hec propriis duximus exprimenda uocabulis: locum ipsum, in quo

prefatum monasterium sitam est, cum omnibus pertinentiis suis, uide-

licet ecclesiam sancti Petri de Aqua nigra cum pertinentiis, ecclesiam

sancti Bamabe, ecclesiam sancti Saluatoris, de Moso, ecclesiam

sancte Marie de Comessa[io]
,

ecclesiam sancti Petri de Viacaua,

ecclesiam sancti Nicolai de Mantua, ecclesiam sancti Andree et sancti

Benedicti de Grazolo'), ecclesiam sancti Laurentii de Brissia, eccle-

a) Lanto. h) Comessa. c) Bazolo.
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Siam sancte Marie de Alto nemore, ecclesiam sancti Cassiani,

ecclesiam de BeKorte com omnibas earnm pertinentiis. Sepul-

tnram quoque ipsius loci liberam esse decemimus
,

nt eorum
deuotioni et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint,

nisi forte excommunicati uel interdicti sint, nollns obsistat,

salua tamen institia illarom ecclesiarum, a quibus mortuorom
corpora assumimtnr'*>. Sane noualium uestrorum, que propriis ma-
nibus aut sumptibns colitis, sine de nutrimentis uestromm aTiimalinTn

,

nullus a nobis decimas exigere nel extorqnere presnmat. Liceat

quoque uobis clericos uel laicos e seculo fugientes liberos et abso-

lutes ad connersionem recipere et eos absque contradictione aliqua

retinere. Chrisma uero, oleum sanctum, consecrationes altarium

sen basilicamm, ordinationes monachorum et canonicorum uestromm,
qui ad sacros ordines fuerint promouendi, a diocesano snscipiatis

episcopo, siquidem catholicus faerit et gratiam atque communionem
apostolice sedis habuerit: alioquin liceat uobis quemennque ma-
lueritis adire antistitem, qui nostra fultus auctoritate quod postu-
latnr indulgeat. Obeunte uero te n[nnc] epusdem] Ifoci] abbate uel

t[uorum] q[uolibet] successorum, mUlus ibi q[ualibet] s[ubreptionis]

a[stutia] s[eu] upolentia] p[reponatur], n[isi] q[uem] ffratres] de
comm[uni] cons[ensu] uel f[ratram] p[ars] c[onsiliiJ s[anioris] s[ecun-

dum] D[ei] t[imorem] et b[eati] B[enedicti] r[egulam] de suo coUegio
uel de aKeno, si oportuerit, prouiderit eligendum

;
electus autem a

Bomano pontifice benedicatur. Decemimus ergo, ut n[ulli o[mnino]
li[ommum] fas sit prefatum monasterium t[emere] p[erturbare] a[ut]

e[iusj p[ossessiones] afuferre] u[el] a[blatas] r[etinere], m[muere]
s[eu] q[uibuslibet] n[exationibas] f[atigare], s[ed] o[mnia] i[ntegra]

et illibata seruentur, eorum p[ro] q[uorum] g[ubematione] a[c]

s[ustentatione] c[oncessa] s[unt] u[sibus] o[mnimodis] profutura,
salua sedis apostolice auctoritate et in predictis ecclesiis diocesa-

nomm episcoporum canonica institia et reuerentia. Ad indicium
autem huius a sede apostolica percepte libertatis bisantium unum
nobis nostrisque successoribus annis singulis persoluetis. Si qua
igitur etc. Cunctis autem etc. inueniant. Amen. BV.

d) assomentur.

31.

Bischof Chmla von Bergamo hittet den P. Lucius III., den Streit

swischen der Abtissin von San Damiano di Dovera und der Priorin

von San Fahiano di Farinate so su entscheiden, daft die letstere Kirche

nicht noch tveiter geschadigt icerde. (1181—85).
Kgl. Oes. d. Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1912. Heft 4. 33
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Orig. Bergamo Bihl. civica (Pergamene Fcmi-Bonclietti n. lio),

— In tergo : Apostolico episcopus Pergamensis.

Vgl. lialia pontif. VJ 1 p. 306 n. 12.

Sanctissimo et piissimo patri ac domino Lutio diu[ma] proui-

dente dementia sacrosancte Romane ecclesie
|
snmmo pontifici Gruala

Pergamensis dictns episcopus debitam cum omni denocione obedien-

tiam.
I

Plnrium relatione, quibns bene creditnr, inteleximus") et

cognotiimns, quod abatissa ecclesie sancti Damiani
j
de Douaria,

que ecclesia uestra specialis et censnalis fore dignoscitur, ecclesiam

illam einsque possessiones nimis inprouijde et inconsulte tractat

atque gnbemat, quam plura etiam illius ecclesie predia inutiliter,

ut dicitur, uenididit atque distraxit. Cum igitur predicta abatissa

ecclesiam sancti Pabiani, que similiter ad uos specialiter per|tinet,

ad regimen suum et dispositionem pertinere asserat atque contendat,

que contentio iam duldum inter predictam abatissam et prioressam®^

sancti Pabiani sit inchoata et adhuc cum enormi et inenalrabili®^

utriusque ecclesie dampno perduret, Sanctitati uestre, in quantum

possumus, suplicamus, quatinus banc
|
contencionem taliter terminare

dignemini, ne ecclesia sancti Pabiani propter banc contencionem

uel
I
propter iucuriam, imperitiam prenominate abatisse ulterius

aliquod dampnum uel detrimentum paciatur.
|
Quod melius atque

prouidentius fieri posse non credimus, quam si ecclesie iUe penitus

sepalrentur.

a) sic.

33.

Urban III. nimmt nach dem Vorgange Innocenz' II., Eugens III.,

Alexanders III. imd Lucius' III. das Kloster des h. Thomas lei

Acquanegra sul Cltiese imter dem Alt Lanzo in den pdpstlichen Schutz

and bestdiigt die Begel des h. Benedilct, die namentlich aufgefuhrten

Besitzungen iind Rechte. Verona 1186 April 4.

Abschrift saec. XVII in Bahize's Coll, t. XVII f.
254' Paris

Bill, nationale.

J-L. 15577. — Ziir Uberlieferimg vgl. oben Nr. 30 und Italia

pordif. VI 1 p. 355 n. 5. — Die Urlcimde ist eine tcdrtliche Wieder-

holung des Privilegs Lucius' III. und weicht nur in einem Punhte

von diesem ab. Lucius III. verwies nach dem Beispiel seiner Vor-

gdnger den Abt und die Monche fiir die bischoflichen Leistungen an

den Biozesanbischof-, Urban III. aber stellte ihnen die Wahl des Bischofs

vollig frei.
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TJrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Lanzom
abbati monasterii sancti Thome apostoli de Aqua nigra eiusque

fratribus tarn presentibus quam faturis regularem uitam professis

in perpetuum. Cum de omnibus ecclesiis.

Ego TJrbanus catholice ecclesie episcopus ss.

Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtyberim tit. Calixti ss.

Ego Pandulfus presb. card. tit. XTT Apostolorum ss.

Ego Albinus presb. card, sancte Crucis in Hiemsalem ss.

Ego Melior presb. card, sanctorum lohannis et Pauli tit. Pam-
machii ss.

Ego Gratianus sanctorunl Cosme et Damiani diac. card. ss.

Ego Sofredus"^ sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

Ego EoUandus sancte Marie in Portion diac. card. ss.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbyteri cardinalis et cancellarii, II nonas aprilis, indictione

quarta, incamationis dominice anno M. C. LXXXVI, pontificatus

uero domini IJrbani pape III anno primo.

a) Gofredus.

:iS.

Urban IIJ. bestdtigt dem Kloster S, Eufemia bci Brescia unter

dem Abt Lanfranl: nach dem Vorgange Calixts II. und Lucius' III.

die Hegel, die namentlich aufgefuhrten Besitzungen und Zehnten, die

Freiheit und das Wahlrecht. Verona 1186 August 11.

Orig. Brescia Archivio dell' Ospedale civico.

Beg. JL. 15661. — Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 337 n. 4.

VEBANVS EPISCOPVS SEEVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
FILnS LANPRANCO ABBATI MONASTERH SANCTE EVPHEMIE
QVOD IN BRIXIENSI PARROCHIA IN LATERE MONTIS QVI
DIGNVS DICITVR SITVM EST EIVSQVE FRATRIBVS TAM PRE-

SENTIBVS QVAM FTJTVRIS REGVLARITER SVBSTITVENDIS IN

PEKPETVVM.
I

Quotiens a nobis petitur quod rehgioni et honestati

conuenire dinoscitnr, animo nos decet libenti concedere et petentium

desidmriis congruum suffragiam impertiti. Eapropter,
[
ddecti in Do-

mino filii, nestris iustis postulationibus clementer annuimus et prefa-

33 *
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tmn monasteriam sancte Euphemie, in quo diuino maucipati estis ob-

sequio, ad exemplar predecessornm nostrorum felicis recoridationis

CALIXTI et LDCn Komanorum pontificum sub beati Petri et nostra

protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio communimus. Li

primis siquidem statuentes, ut ordo monasticus, qui
]
secundum Deum

et beati Benedicti regulam in eodem loco institutus esse dinoscitnr,

perpetuis ibidem temporibns inuiolabiliter obseruetur. Preterea

quascumque possessiones quecnmqne bona idem
]
monasterium in

presentiarum iuste et canonice possidet aut in futumm'concessione

pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu

aliis iustis modis prestante Domino
|
potent adipisci, firma uobis

mestrisque successoribus et dlibata permaneant. In quibus bee pro-

priis duximus exprimenda uocabulis : locum ipsum, in quo prefatum

monasterium situm est
[
cum omnibus pertinentiis suis, castrum

sancte Eupbemie cum capeUa sancte Marie, curtem Bu[z]ani, Zoco,

Barne, Siluole, curtem Rezate cum castro et capella sancti Petri,

duo massaritia
[
in Virle posita. Bistone, alpes Letine, medietatem

curtis de Maiano cum castro, turribus, [et] capella sancti Bartbo-

lomei et sancte Margarite, medietatem castri Carzagi, qnicquid

babetis in
]
plebe Gauard(o) et in plebibus Salaud(e), Matbemo,

Tuscolan(o), Gargnian(o), in Brixia casam unam terraneam, in

Franciagola sex iugera uineamm, in Cubiade sortes sex, in loco

qui
I
dicitur Villo capellam sancte Eupbemie, in Pantasio massaritia

quatuor, in Bum(e) sortem unam cum familiis, in plebe Ciuidad(e)

petias uineamm quatuor, in Lauze sortes
|

duas cum familiis
,

in

Paxardo unam, in Niardo unam et in Anne unam iuxta flunium

MeUe, curtem Seule cum castro et capella sancti Martini, in Cassi-

tiico sortes tres,
|
in Caline sortes duas, in Milano et in Mistriano

corticellam unam, castmm Rodelan(um) cum capella sancte Marie
et sancti Andree, in Carzano corticellam unam cum familia, in

Dtmello
I
sortes octo edm Capella sancti lobannis, in Carso capellam

sancti Laurentii cum tribus sortibus, in loco Nouab ecclesiam sancti

Petri. Ad bee auctoritate apostolica probibemus, ut nullus infra

fijnes parrochiarum uestrarum capeUam uel oratorium de nouo edi^

ficare sine uestro et episcopi diocesani assensu presumat, saluis

tamen priudegiis Romane ecclesie, que Templariis et Hospita-

lariis
I
uel aliquibus aliis sunt indulta. Sane noualium uestrorum,

que propriis manibus uel sumptibus colitis, seu de nutrimentis ani-

malium uestrorum nullus a uobis decimas extorquere presumat.

Decimas
]
insuper noualium curtis Cetbole, Barcbe, Reziati et Carexi

a bone memorie Raimundo quondam Brixiensi episcopo monasterio

uestro pia liberabtate concessas, sicut in ipsius episcopi in-
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stramento
|

auctentico continetur et uos ipsas pacifice possidetis,

auctoritate uobis apostolica nichilominus confirmamus. Obeunte

uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet successo-

rum,
1

nuUus ibi qualibet snbreptionis astutia sen uiolentia prepo-

natur, nisi quem fratres communi consensu uel fratrum maior pars

consilii sanioris de suo uel de alieno collegio, si oportuerit,
|
se-

cundum Dei timorem et beat! Benedicti regulam prouiderint eli-

gendum, a Brixiensi episcopo consecrandum, sicut a bone memorie

Landulfo episcopo est statutum, ipsius monasterii fundatolre. Porro

idem monasterium in ea libertate manere sancimus, in qua idem

episcopus ipsum noscitur construxisse. Decemimus ergo etc. Si

qua igitur etc. Cunctis autem etc. inueniant. AMEN. AMEN. AMEN
j

R. Ego Urbanus catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

t Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

f Ego lobannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Petrus de Bono presb. card. tit. sancte Susanne ss.

t Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

t Ego Pandulfus presb. card. tit. XTT Apostolorum ss.

t Ego Albinus presb. card. tit. sancte Crucis in lerusalem ss.

t Ego Melior presb. card, sanctorum lobannis et Pauli tit Pama-
cbii ss.

t Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

t Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

t Ego Grratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

t Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

t Ego Soffredus sancte Marie in Yia lata diac. card. ss.

f Ego Rollandus sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Petrus sancti Nicholai in carcere TuUiano diac. card. ss.

f Ego Radulfus sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, III id. aug., indictione IIIl, incar-

nationis dominice anno M°. C°. LXXX*. VI, pontificatus uero domni
UEBANI pape HI anno I.

(B. dep.)

34.

Urban III. verhietet aiif Bitte des Bischofs Sicard von Cremona,

daJS Priester, Kleriker oder MdncJie ohne Zustimmuwj des Bischofs
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eder bet Vahans olme Zustimmung der Majoritat des Kapifels in den

Kirchen, deren ParocMen ziir Kirehe vmi Cremona gehoren, die Seel-

sorge empfangen oder ausiiben diirfen.

Verona (1186) November 14.

Codex Sicardianus saec. XIV in. p. 76 Cremona Pihl. governaliva.

Piese Jcirchenr^chtlich interessante JJrkimde ist von GirondeUi

Serie critico-cronologica dei vescovi di Cremona (1865—67) p. 95 ge-

druckf, aber dieses Bitch ist so selten, daji ein Neudruch sich lohnf.

Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 272 n. 44.

TJrbanus episcopus seruns seruorum Dei. Venerabili fratri

S. Cremonensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Qaotiens a nobis petitur, maxime a fratribus et coepiscopis nostris,

quod iuri et honestati connenire dinoscitar, animo nos decet libenti

concedere et petentinm desideriis congrnum suffragiam impertiri.

Eapropter, uenerabilis in Christo frater, tuis instis postnlationibns

benignins annuentes, presentinm anctoritate districtius inhibemus,

ne de cetero sacerdos quilibet, clericus sen monachns in ecclesiis,

qnarnm parochie") ad Cremonensem ecclesiam spectare noscnntnr,

curam animarum sine tuo taornmque catholicomm snccessornm

assensu uel maioris et sanioris partis capituli, si sedem episcopalem

uacare contigerit*')
,

recipere andeat uel in eis presnmptione qna-

libet ministrare. NuUi ergo omnino hominnm liceat hanc paginam
nostre prohibitionis infringere nel ei ausu temerario contraire. Si

qnis antem hoc attemptare'^ presnmpserit, indignationem omnipo-

tentis Dei et beatomm Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit

incarsumm. Dat. Veron. XVIII kal. decemb.

a) parocliie quanini. h) contingent. c) attentare.

35.

Urban III. nimmt die Dotnlcirche in Brescia nach dem Vorgange

Honorins' II., pjugens III. und Alexanders III. in den apostolischen

Schutz und hestdtigt die Besitzungen und Zehnten.

Verona 1186 Bezember 10.

Orig. Brescia Arch, capitolare. — Die anderen Kopien sind I P
VI 1. c. verzeichnet.

J-L. 15710 zitiert nach Oclorici Storie Bresciane V 188. VI 59

und nach Kaltenbrunner in Wiener SB. XCIV 683 n. 9857 a. — Die
Liste der Besitzungen ist gegenuher den Vm'urhunden nicht imcrheblieh

vermehii. Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 315 n. 5.
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VRBANVS EPISCOPVS SEEVVS SERVORVM DEI. DILECTIS

FILU3 CANONICIS BRIXIENSIS ECCLESIE TAM PRESENTIBVS
QVAM FYTVRIS CARONICE SVBSTITVENDIS IX PERPETVVM.

|

Si quando a nobis quicquam exigitar quod rationi conueniat et

consonet honestati, petentium desideriis nos conuenit clementer

annuere et effectum iusta postulantibus impertiri,
|

ut recte nostri

officii debitum prosequi uideamur, cum iuste petitiones singulorum

effectum fuerint consecute. Eapropter, dilecti in Domino filii, pre-

decessorum nostrornm felicis memorie HONORII, EUGENTI
[
et

ALEXANDRI Romanorum pontificam uestigiis inberentes, uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et prefatam Brixiensem

ecdesiam, in qua diuino estis obsequio mancipati, sub beati Petri

et
I
nostra protectione suscipimus et presentis script! priuilegio

communimus. Statuentes, ut quascumque possessiones quecumque
bona eadem ecclesia in presentiarum iuste et canonice possidet

aut
I

in futnrum concessione pontificum, largitione regum uel prin-

cipum, oblatione lidelium seu aliis iustis modis prestante Domino
poterit adipisci, firma uobis uestrisque snccessoribus et illibata

permaneant.
|
In quibns bee propriis duximus exprimenda uocabulis

:

capellam sancti Augustini, capellam sancti Faustini in castro,

capellam sancti Urbani, capellam sancti Cassiani, capellam sancte

Margarite, capellam sancte Marie de
|
Calcaria cum costa Calcarie

et ceteris rebus ad ipsam curtem pertinentibus, capellam sancti

Syri, capellam sancte Cecilie, capellam sanctorum martirum Mar-
ceUini et Petri, capellam sancte Marie apud sanctam Eupbemiam,
capeljlam Calionis uici, quatuor capellas in Boticino, capellam sancte

Marie de Mazanis, quataor capellas in curte Fieri, capellam scilicet

sancti Pauli, capellam sancti Martini, capellam sancti Zenonis et

capellam sancti Eusebii, capeljlam in castello nouo, capellam que
est in castello Can'riani, capellam in Onsado, capellam sanctorum
martirum Geruasii et Protasii®), capellas sancte Marie et sancti

Martini in eodem loco, capellam Virgiliani, capellam
j
sancte Marie

in Posterula, cenobium sancti Petri in FlumiceUo, capellam sancti

Georgii in Scissano, capellam sancte Marie in Urago, capellam
sancti Miliani in Subuinea, capellam sancti Georgii in Celatica,

tres capellas
|
in Salis, sancti Tbome uidelicet et sancti Stepbani

et sancti Micbaelis, capellam sancti Saluatoris in castello Naue,
capellam sancti Zenonis in Otbelo, capellam sancti Faustini in Ba-
renaca, capellam sancti Faustini de Saeto,

|
capellam sancti Zenonis

in Suraca, capellam sancte Marie de Cerpento, capellam sancti

a) zu erganzen ist nach den Vonirkiinden in Ponte Caralo.
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Zenonis in Tregrmtio, capellam sancti Michaelis in Nibolento, in

casale Manri duas capellas, sancti Stephani nidelicet et sancti

Quirici, xenojdoclunm sancti Georgii in Siscenesco, capellam casalis

Panli, capellam Cucumari, capellam sancti FUastri in Casale, titnlnm

sancti lohannis in Roneredo, capellam sancti Fanstini in castro

Clare, capellam sancti Stephani in Ro!dengo, capellam sancti Mar-

tini in Adro, dnas capellas in cnrte Casali, sancte Marie nidelicet

et sancti Petri, in Castellione dnas capellas sancte Marie et sancti

Eminiani, in Mairano capellam sancti Andree apostoli. Preterea

qnicqnid
]
de snis bonis Girardns Zanznlns et Berta nxor eins atque

Richelda relicta quondam Girardi Bonizonis, Diadema qnoqne et

Inglesenda ecclesie nestre rationabiliter contnlernnt; omnes decimas

cininm
|
et snbnrbanomm et territorii ad cinitatis plebaticnm per-

tinentis, sicnt a nestris predecessoribns quiete hactenns et rationa-

biliter possesse snnt; possessiones, qnas ad nestre snstentationis

nsnm traditas
|

in opidis, niUis nel aliis prediis, in silnis, molen-

dinis, piscationibns legitime habetis; preterea omnes decimas tarn

de possessionibns qnam de pratis infra fines Brixiensis plebanatns

pronenientes et
|
omnes alias de nonalibns, qne infra eosdem fines

snnt nel erunt in posterum, et iUas speciaUter de [Cajstenedolo et

de Campania a superior! parte habita et de Fnlciano, sicnt easdem

decimas bone memolrie Raimnndns quondam episcopns nester ra-

tionabili nobis pronidentia contnlit, nobis et snccessoribns nestris

anctoritate apostolica confirmamns, dantes nobis nichUominns po-

testatem reqnirendi eas et in iudicio conitendendi, exceptis illis,

qne aliis ecclesiis nel personis ecclesiasticis scripto apostolico ap-

pamerint confirmate. Porro possessiones sine domos clericornm et

eamm possessionnm homines a fodro et aliis publicis fnnctilonibns,

sicnt ab imperatoribns statntmn est, liberos esse precipimns. De-
cermmns ergo etc. Si qua igitur etc. Cnnctis antem etc. inne-

niant. AMEN. AMEN.
|

R. Ego Urbanns catholice ecclesie episcopns ss. BV.

f Ego Henricus Albanensis episcopns ss.

t Ego Panins Prenestinus episcopns ss.

f Ego Petrus de Bono presb. card. tit. sancte Snsanne ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Pandnlfus presb. card. tit. XII Apostolomm ss.

f Ego Melior presb. card, sanctornm lohannis et Panli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Adelardas tit. sancti Marcelli presb. card. ss.
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f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Gratianus sanctorom Cosme et Daxniani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

f Ego SofPredns sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

t Ego RoUandus sancte Marie in Porticn diac. card. ss.

j Ego Petrus sancti Nicholai in carcere TuUiano diac. card. ss.

t Ego Radnlfns sancti Georgii ad Velnm aureum dyac. card. ss.

Dat. Veron. per mannm Alberti sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardinalis et cancellarii, mi id. decemb., indictione quinta,

incamationis dominice anno .M®. C®. LXXXVI®, pontificatus uero

domni VRBANI pape III anno secundo.

(B. dep.)

36.

Urban 111, bestdtigt Hack dem Vorgange Alexanders 111. der

Pieve von Montichiari die von weiland Bischof Baimund von Brescia

verliehene Freiheit. Verona (1187) April 30.

Kopie saec. XIII Brescia Bibl. Quiriniana (F VI 3).

Wdrtliche Wiederholung des Rescripts Alexanders III, von 1177
August 3. JL. 12905

.

— Vgl. Italia pontif. VI 1 p. 349 n. 5.

VRBANVS episcopus sernus sernorum Dei. Dilectis filiis ple-

bano et clericis plebis de Monte Claro salntem et apostolicam be-
nedictionem. Intelleximns ex autentico scripto bone memorie Ray-
mondi quondam Brixiensis episcopi, quod idem episcopus indulsit
ecclesie uestre, ut ab omni exactione sna et successorum suorum
libera prorsus existeret, ita quidem quod nuUi episcopo Brixiensi
fas sit a plebe uestra nomine synodalis obedientie uel cathedratici
ant aba qualibet occasione qnicquam exigere, nisi tantnm qninque
solidos denariorum Mediolanensis ueteris monete annuatim, si inde
requisiti fueritis et alie ecclesie Brixiensis episcopates communiter
ad exactionem faciendam fnerint requisite. Nos autem officii nostri
debitum prosequentes et uestris postulationibus gratum impertientes
assensum, libertatem ipsam, sicut ab eodem episcopo ecclesie uestre
rationabiliter indulta est, ratam habemus et finnam eamque ad
in.star felicis recordationis Alexandri pape predecessoris nostri

nuctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio

commnnimus. Statuentes, ut nulli omnino hominum liceat banc
paginam nostre confiiniationis infringere uel ei ausn temerario
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contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatonun Petri et Paoli apostolornm eius se

nouerit incnrsurum. Dat. Veron. II kal. mail.

37.

JJrhan III. nimmt nach dem Yorgange Alexanders III. und Lu-

cius' III. die Pieve von Moniichiari unter dem Pleban Wilhelm in

den apostolischen Schulz und hestcitigt die genannten Besitsungen und

Zehnten. Verona 1187 Mai 2.

Orig. Brescia Bihl. Quiriniana (F VI 3) — Kopie saec. Hill
ehenda.

Wortliche Wiederhohmg des Privilegs Lucius' 111 (oben Nr. 25).

Fs geniigt liier also die Wiedergahe des ProtoTcoUes, die ich nach der

von Dr. H. KalhfuP angefertiglen Ahschrift hiete. — Vgl. Italia pontif.

VI 1 p. 349 n. G.

VEBANVS EPISCOPVS SERVVS SEEVORVM DEI. DILECTIS

EILIIS WILLELMO PLEBANO PLEBIS DE MONTE CLARO EIVSQVE
FRATRIBYS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS CANONICE
SVBSTIT\T:NDIS in PERPETVVM.

|

Monet nos apostolice.

R. Ego Ilrbanus catholice ecclesie episcopns ss. BV.

f Ego Henricus Albanensis episcopns ss.

f Ego Panins Prenestinns episcopns ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopns ss.

f Ego Petrus de Bono tit. sancte Snsanne presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie Transtiberim tit. Calixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolornm ss.

j Ego Melior presb. card, sanctorum lohannis et Panli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Adelardns tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego lacintus sancte Marie in Cosmydin diac. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

t Ego Eollandns sancte Marie in Portion diac. card. ss.

t Ego Petrus sancti Nicholai in carcere Tnlliano diac. card. ss.

t Ego Rad(ulfns) sancti Georgii ad Velnm aureum diac.

card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et cancellarii, VI non. maii, indictione quinta,

incamationis dominice anno M°. C°. LXXXVH”, pontificatus uero

domini VRBANI pape anno secondo.

(B. dep.)
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38.

Clemens III. heauftragt den Erspriester von Verona tind den

Prior von San Giorgio in Braida, den Sfreit zwischen der Ahtissin

von S. Giulia in Brescia und dem Biscliof Sicard von Cremona iiber eine

von jener auf dem Grund und Boden des Klosters erbaafe, aber von

diesem serstorte Kapelle definitiv zu entscheiden, nachdem die von

den Kardindlen Petrus von S. Cecilia und Soffred von S. Maria in

Via lata dem Abt von San Zeno und dem Kanonihis G. von San

Giorgio iibertrugene Verhandlung zu Iceinem Ende gefiihrt hat.

Latc^an 1190 Mdrz 30.

Orig. Brescia Bibl. Qitiriniana.

Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 32S n. 29.

Clemens episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis . . ar-

chipresbytero Veronensis ecclesie et . . priori sancti Georgii in

Braida salntem
|
et apostolicam benedietionem. Cum dilecta in

Cbristo filia . . abbatissa et sorores sancte lulie Brixiensis in pro-

prio allodio monasterii capellam,
|
sicut est eis per indulgentiam

apostolice sedis indultum, fabricare cepissent, uenerabilis frater

noster S. Cremonensis episcopus cum quibus|dam suis. quos secum

duxerat, appellatione spreta, que ad nos fuerat interposita, priui-

legiis etiam pontificum Romanoruin post|babitis, edificium illud

destruxit et inde lapidem abstulit benedictum et positas ibidem

cruces confregit, cumque super
|

boo predicte moniales dilectis filiis

nostris P. tit. sancte Cecilie presbjd;ero et S. sancte Marie in Via
lata diacono cardinalibus querimolniam deposuerint. idem cardi-

nales dilectis filiis . . abbati sancti Zenonis et G. sancti Georgii

canonico causam commiserunt fine debito
|
terminandam. Verum

quia causa ipsa, sicut dicitur, per annum et dimidium uentilata

finem congmum non accepit et
|
predictus episcopus ad sedem

apostolicam dicitur appellasse et, abbatisse nuntio ad appellationis

ierminum ueniente et moram post terlminum aliquamdiu faciente,

nemo pro parte altera responsalis appamit, nos nolentes, ut eins

decisio nlterius pro trabatur, discretion! nestre per apostolica scripta

mandamus atque precipimus, quatinus partes ad uestram presentiam

con|nocantes, audiatis diligenter que fuerint bine inde proposita,

et causam super bis, appellatione remota, sine frujstratoria dilatione

fine debito terminetis. Si uero altera partium legittime citata se

contumaciter absentauerit,
|

uos nicbilominus auctoritate nostra in

cause ipsius decisione, quantum ratio permiserit, appellatione post-

posita, proce'datis, nullis litteris ueritati et iustitie preiudicium
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facientibus a sede apostolica impetratis. Dat. Lateran.
]
HI kal.

aprilis pontificatus nostri aimo tercio.

(B. dep.)

39.

Clemens III. beauftragt den Bischof Sicard und den Aht Ber~

fjundius von San Loremo in Cremona mit der Untersuchung des

Streites swischen dem Brzpriester von Soriolo imd dem Abt von San

Pietro in del d’oro iiber die Kapelle San Siro in Casal San Pietro,

dessen Entscheidung er bereits dem Erzbischof Milo und dem Kanzler

Roland von Mailand iibertragen hatte.

Lateran 1190 Mai 30.

Kopie saec. XIII Mailand Arch, di stato (Fondo di religione

— Pergamenc di San Pietro in del d'oro).

Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 201 n. 29.

Clemens episcopus seraus seruorum Dei, Venerabili fratri

episcopo et dilecto filio abbati sancti Laurentii Cremonensis salutem

et apostolicam benedictionem. Cum inter archipresbytemm de

Sorbula et abbatem sancti Petri in Celo aureo super capella sancti

Syri**) posita in curte Casalis sancti Petri Parmensis episcopatns,

quam predictus archipresbyter et ecclesia sibi commissa longo*'>

tempore se asserit') pacifice possedisse, controuersia sit exorta, ipsam

ad prescript! abbatis suggestionem uenerabili fratri nostro archi-

episcopo et cancellario 0 Mediolanensi commisimus fine debito ter-

minandam. Verum quia predictus archipresbyter propter iudicum^
remotionem et propter guerras illis partibus imminentes se asserit

plurimum pregrauari, nos illius incommoditatem benignius®^ atten-

dentes causam ipsam nobis duximus committendam, per apostolica

scripta mandantes, quatinus, commissione ilia nequaquam obstante,

partes ad uestram presentiam •> connocetis et rationibus hinc inde

plenius auditis et cognitis, causam appellatione remota mediante

institia decidatis. Si qua uero partium legitime citata presentiam*^

uestram adire uel iudicio per contumatiam parere^ contemserit,

uos earn ad hoc nostra freti auctoritate, ecclesiastica appellatione

postposita, compellatis, reducentes in statum debitum quicquid in

a) Syrii. 6) lomgo. c) asserat. d) subgestionem. «) camcellarioi,

/) iudicium. g) benigias. h) attemdentes. t) psemtia. ]c) preseutiam.

1) parere parere.
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preiudicium iuris alicains partiam fuerit atiemptatum. Dat.

Lateran. HI kal. iunii pontificatus nostri anno tercio.

40.

Celesfin III. beauftragt den BiscJiof Ugnitio vm Ferrara mit der

ernettten Untersuchung des Streites zwisehen dem Erzpriester von Sor~

hole und dem Aht von San Pietro in Ciel d'oro iiher die KapeUe von

San Siro, den Clemens HI. suerst dem Erzbischof und dem Kanzler von

Mailand und hemach dem Bischof utid dem Abt von San Lorenzo in

Cremona iibertragen hatte, deren Sentenz der Abt dtirch die vom apo-

stolischen Stuhl erlangten Exekutoren sum Sehaden des Erspriesters

habe ausfiihren lassen. Bom bei S Pietro 1191 Okfober 13.

Eingeriickt in die Sentens des Bischofs Uguitio von 1192 Juni 4,

Mailand Arch, di stato (Fondo di religione — Pergamenc die San
Pietro in Ciel d’oro).

Vgl. Ital. pontif. VI 1 p. 202 n. 32.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Ferrariensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Signi-

ficauit nobis arcMpresbyter de Sorbolo de episcopatn Parmensi,

quod, cum causam, que inter ipsum et abbatem sancti Petri in Celo

anreo super capeUa sancti Syri uertitnr, bone memorie Clemens
papa predecessor noster uenerabili fratri nostro Mediolanensi archi-

episcopo et ipsius ecclesie cancellario commisisset fine debito ter-

minandam, idem tamen antecessor noster ad petitionem prefati

archipresbyteri®) propter remotionem iudicnm et propter guerrarum*'^

difiScultates ab illomm iudicio eandem causam subtraxit et earn

episcopo et abbati sancti Laurentii Cremonensis '> commisit. Cum-
que causa sub eisdem iudicibus tractaretur, dictus abbas fraudn-

lenter fecit a prenominatis iudicibus sententiam promulgari et

postmodum idem abbas executionem ipsius sententie Landensi
episcopo et abbati sancti Petri de Laude neteri obtinuit ab aposto-

lica sede committi. Super quorum examinatione, dum utraque pars
snas aUegationes proponeret, quia partem ipsius archipresb;^eri

grauare multipliciter uidebantur et partem aliam confonere, pars

ipsius archipresbyteri ad nostrum audientiam appellamt. Unde
quia ex tot dinersis assertionibus elicere nequiuimus ueritatem.

o) archiepiscopi. h) guerarum. c) Cremone.
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causam tue fratemitati duximns committendam, per apostolica

scripta mandantes, quatinus iaqairas de premissis soUicite'^ ueri-

tatem et, si prefatam sententiam iniuste latam cognoueris, ipsam

sine appellationis obstacnlo non differas nacuare illamqne, si iuste

fuerit prolata, confirmes. Cetemm si nentrum tibi constiterit,

eansam ex integro andias et, appellatione remota, canonico fine

decidas. Dat. B.oni. apnd sancttun Petmm tertio id. octnb. pon-

tificatus nostri anno primo.

d) solicite.

41 .

Celestin 111. hefielilt iciederholt dem Erspriester und den Briidern

der Pieve zu Eetnhro in der Diozese Bergamo, unter Kassierung der

von ihnen gegen das lanonische Becht und in Mijiachtung der romi-

schen Kirche vorgenommenen Wahl von acJit Personen fiir eine frei-

icerdende Prdbende, den von ihm bereits empfohlenen Magister Am-
brosius als Bruder aufzunehmen und ihm eine entsprechende Prabende

anzmveisen
;
andernfalls beaufiragt er damit den Bischof von Bergamo.

Lateran 1104 Desember 22.

Kopie saec. XII Bergamo Arch, capitolare (Kx). — Diese Kopie

ist in Rom selbst amtlich beglavhigt worden, tcie die Unterschriften be-

zeugen, die ein gewisses diplomatisches Interesse haben, so dafi ieh sie

wiederhole.

Ber fruhere Brief des Papstes und das Rescript an den Bischof

von Bergamo sind nicht erhalten. Vgl. Ronchetti Mem. istor. di Ber-

gamo III 204 = Finazzi Del codice dipl. Bergametise (1857) p. 85.

IP VI 1 p. 388 n. 2.

Celestinus episcopus seruus semorum Dei. Dilectis filiis . .

archipresbytero et fratribus plebis de Nembro in Bergamensi diocesi

constitntis salutem et apostolicam benedictionem. Si litteratos

niros et, quantum datxir humane fragilitati cognoscere, benefitii

ecclesiastici perceptione condignos, non expectata inductione cuius-

libet, per uos ipsos ad uestram curaretis ecclesiam inuitare ipsisque

in beneficiis de mera liberalitate prospicere, non esset a uestro

officio alienum. Nos quoque, si in“) huiusmodi personas, que in

studiis litteramm etatem suam transegisse noscuntur et in eis uti-

a) in fehlt.
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liter profecemnt, nostre considerationis oculos clauderemus ac per

nestram ecclesiam uel per alias non faceremus, nt est congmnm,

prouideri, et idiotis daremns audaciam, nt se de scientia non in-

tromitterent acquirenda, et discentibus ab aliis nel docentibus alios

torpendi nel cessandi a studio iustam oceasionem et materiam

preberemus. Sane a memoria nostra non excidit, quaJiter dilecto

filio nostro magistro Ambrosio, coi de scientia et compositione

momm tarn a fratribns nostris quam ab aliis conueniens testimo-

nium perhibetur, postqnam spei sue, quam de beneficio ecclesie Ber-

gamensis habebat, non sine multo dispendio cassationem sustinuit,

in ecdesia uestra misericorditer prouidere uolentes, nobis dederimus

in mandatis, nt ipsum in fratrem uestmm et socium tarn celeriter

quam ilariter admittentes, taliter eidem in babenda prebenda pro-

spicere deberetis, quod exinde Romane ecclesie possetis existere gra-

tiosi. Verum, ut audiuimus, nos anditum uestmm a mandatis

apostolicis aiiertentes, quin potius ecclesiam Romanam nimis ex-

asperare minime formidantes, in institutionibus canonicis pamipensis,

post mandatum nostrum emissum uobisqne transmissum non enndem

A., sed octo alios una ecclesie uestre prebenda uacante eligere

presumpsistis. Cumque super hoc ad sedem apostolicam appeUasset,

uenerabilis frater noster Mediolanensis archiepiscopus electionem

iUam, utpote canonico iuri contrariam et in contemptum ecclesie

Romane presumptam, omnino cassauit. Quia igitur nichil rite cre-

ditur actum, nisi fuerit ex toto peractum, nec consumatum opus

esse decemitnr, quod non ex omnibus partibus suis absolute con-

stiterit, nos etiam nullatenus decet, ut apostolice sedis iniuriam

coniuentibus oculis transeamns et quod de predicto magistro tarn

laudabiliter incepimus, quomodolibet relinquamns inperfectnm per

iterata nobis scripta mandamus et districte precipimus, nt ilia

electione, que taliter facta est, sed ab archiepiscopo prenominato

cassata, nequaquam obstante, quam etiam nos ipsi cassamns, sepe-

dictnm magistrum omni contradictione et appellatione remota in

uestmm fratrem et socium recipere festinetis et ei congraentem

curetis assignare prebendam. Alioqnin noueritis nos uenerabili

fratri nostro episcopo Bergamensi firmiter precipiendo mandare,

ut uobis ab huius precepti nostri executione cessantibus, non ob-

stante, ut diximus, electione premissa, nuUis etiam litteris impe-

dientibus et contradictione quorumlibet uel appellatione remota,

hoc preceptum nostrum execntioni demandet, nostra fretus anctori-

tate in socium uestrum instituens magistrum enndem et ei, sicut

6) claudaremus. e) infectum.
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antedictum est, prebendam assignans, ipsam etiam ab eo faciens

pacifice possideri; si qni contradictores apparuerint, eos a sua

presiunptione ecclesiastica districtione compescat. Dat. Lateran.

XI kal. ianuarii pontificatus nostri anno quarto.

Ego lobannes sancte Romane ecclesie scriniarius hoc exemplum ~

nidi autenticum scriptnm ad confirmandum subscripsi.

t Ego Grregorius iudicis sacri Romani imperii scriniarius hoc exem-

plum nidi autenticum scriptnm ad confirmandum subscripsi.

Et ego Henricus sacrosancte Romane ecclesie scriniarius huius

autenticum exemplum sigillo plumbeo domini pape sigUlatnm uidi

et legi et ut in ipso continebatnr, sicut et in isto scripsi, nichil

addito uel dempto, quod mutet sensum (ST,).



Zum Giebel von Korkyra.

Von

C. Robert.

Vorgelegt in der Sitznng vom 7. Dezember 1912 von F. Leo.

Nachdem die wnndervollen Reste des Giebels von Korkyra im

letzten Jahrgang der JIpaxTtza 1911 p. 164 ff. von Bersakis ver-

offentlicht rind dadorch Gemeingut der Wissenscliaft geworden sind,

ist vielleicht ein knrzesWort uber ibre Exegese nnd fiber das

Kompositionsprinzip gestattet.

Die gewaltige Gorgo, die den Mittelprmkt bildet, ist ohne

Zweifel apotropaisch gemeint, wie die ihr in vieler Beziebong ver-

wandte Gorgo, die als Mittelakroterion anf dem alteren Hekatom-

pedon stand ‘). Wenn zu beiden Seiten ibre Sobne, Pegasos nnd

Chrysaor*), ersebeinen, an ibr emporstrebend in einer Bewegung, die

mit dem stfirmiseben Lanf der Mutter in keiner Weise barmoniert,

so bestatigt das, daB an einen mytbologiscben Yorgang niebt ge-

daebt werden soli. Die beiden Gorgokinder, die erst bei Entbaup-

tnng ibrer Matter das Tagesliebt erblicken, sind bier in gleicbem

Sinne angebraebt, wie die Cbariten anf der Hand des deliscben

Apollon, die Nike auf der Hand des olympiseben Zens und der

Partbenos, nor da6 es sicb niebt urn die Diener, sondern urn die

Nacbkommensebaft der Hauptfigor bandelt. Ffir die Komposition

aber gab die Artemis, die in beiden Handen ibre beiligen Tiere bait,

das Muster
; da es sicb aber um mytbologiscbe Wesen boberer Gattung

bandelt, werden Pegasos und Cbrysaor von der Gorgo niebt ge-

balten, sondem klettem wie kleine zartlicbe Kinder an ibr empor,

Syp’ KVSXTjtM.

1) H. Schrader, Archaische Marmorskulptaren im Akropolis-Mnseum zu Athen

S. 9, Fig. 7.

2) G. Karo, Archaol. Anz. 1911 S. 136. S. aach A. J. Beinach, Rev. arch.

XVII 1911 p. 450f., Picard et Avezou ebd. XVIII 1911 p. 1 ff.

Kgl. Ges. d. Wias. Nachriehten. Phil.'hist. Elasse. 19i2. Hoft 4. 34
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EingefaBt und zasammengehalten wird diese imposanten Mittel-

grnppe dnrcli machtige gelagerte Panther, deren nachste Verwandte

wieder am Griebel des Hekatompedon als Eckakroterien erscheinen ’).

Aber auch an das seiner Bestimmnng nach ratselhafte Eeliefbrnch-

stiick von Hieronda darf man erinnern, auf dem die Gorge die

Ecke einnimmt, rechts nnd wahrscbeinlich anch links flankiert von

liegenden Lowen oder Panthern^).

So verbleiben fiir die Darstellung mythologischer Vorgange

nur die beiden knrzen Strecken zwischen den Panthem und den

Giebelecken. Hier erscheint rechts Zeus im Gigantenkampf
; von

der entsprechenden Platte der andem Seite ist nur die linke Halfte

erhalten mit einer auf einem xhefiog sitzende Eran, die flehend die

linke Hand erhebt. Eine auf ihre Brnst gerichtete Lanzenspitze

wird im Reliefgmnd sichtbar ; auf der verlorenen rechten Halfte mu6
also eine Fignr gestanden haben, die sie bedrohte. An eine Szene

der Gigantomaehie kann hier keinesfalls gedacht werden. Wie
konnte eine Gottin z. B. Hera wahrend dieser Schlacht ruhig

auf dem Stuhle sitzend und dem Sto6 des Gegners wehrlos preis-

gegeben gedacht werden, wahrend sich doch die Olympierinnen

gerade bei dieser Gelegenheit als wackere Streiterinnen nnd ruhm-

volle Krieger innenbewahren ! Auch Gaia, an die andere gedacht

haben, diirfte nicht sitzen. Wir konstatieren also; zwischen den

Darstellungen an den beiden Giebelenden besteht ein inhaltlicher

Zusammenhang nicht. Auf diese Tatsache kommt es mir an, nicht

auf die Deutung der Szene, die problematisch bleibt. Man konnte

an die Verwundung der Hera durch Herakles nach Ilias E 393 ff.

denken; denn wie auf dem Giebel wird dort die Gottin xata

fia^dv getroffen; aber die Verwundung erfolgt disrai tQiyXmxivi,

nicht durch den Speer, und die einzige bildliche Darstellung, die

wir von diesem Mythos besitzen, die italisch-ionische Amphora
des Britischen Museums®), zeigt Hera nicht wehrlos dasitzend,

sondern tiichtig kampfend. Auch die Deutung auf Helena und

Menelaos ware zu erwagen; nur fuhrt in dieser Szene Menelaos

sonst stets das Schwert. So ist es vorsichtiger, vorlaufig von jeder

Benennung der Figuren abzusehen.

Von den Szenen in den auBersten Giebeletken ist nur die

linke zur Halfte erhalten. Sie zeigt den Oberkorper eines tot

oder sterbend daliegenden nackten Jiinglings. Die vorhergehende

1) S. Schrader a. a. 0., S. 14, Fig. 13.

2) Perrot et Chipiez Histoire de Part VIII, p. 283 fF., fig. 116. IIV.

3) Abgeb. Gerhard Auserl. Yasenb. 127 ;
vgl. Cat. of the Vases in the Brit.

Mus. n 57, Fnrtwangter Arch. Apz. 1889, S. 51.
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Platte . muB dem disponibeln Rama entsprechend eine gebuckte

Oder knieende Figor entbalten haben, die sich zu dem Liegenden

niedeybeagte, ob in feindlicher oder freundlicher Absicht, laBt sich

nicht sagen. Hier lieBe sich non allerdings wieder eine Szene aus

der Gigantomachie annehmen, die man sich nach den entsprechenden

Gruppen des Megarergiebels erganzen konnte. Indessen wtirde da-

dnrch wohl ein inhaltlicher Znsammenhang mit der ersten Szene

in der rechten Halfte, nicht aber mit der Rachbarszene hergestellt,

und da der Moglichkeiten sehr viele sind, ist es bedenklicb, hier

schlankweg an die Gigantomachie za denken. Dasselbe gilt von der

rechten Eckscene, die vollig verloren ist. Nnr so viel la£t sich ver-

mnten, daB hier ebenfaUs ein Liegender und ein Knieender ange-

bracht waren. Es kommt hinzu, daB zwischen diesen beiden End-

szenen rechts ein Baum, links ein Altar *) eingeschoben ist, Gegen-

stande, von denen sich a priori nicht sagen laBt, ob sie zur Charak-

teristik derVorgange dienen oder nur die Szenen scharf von ein-

ander scheiden soUen.

Das Resnltat nnsrer bisherigen Betrachtung ist: wir haben es

mit keiner eiaheitUchen, in sich geschlossenen Handlnng zu tun,

sondem mit locker aneinander gereihten Figuren und Szenen, wie

auf der Dodwellvase und am Kypseloskasten
; die Ennst der

Tochterstadt scheint sich also hier der Kunst ihrer Mntterstadt

Eorinth anzuschlieBen. Aber auch im Osten haben wir eine Ana-
logic, den Architrav von Assos, auf dem mythische Szenen mit

Tierkampfen und rein dekorativen Tierfiguren in bunter Reihe

wechseln. Bei einem Giebel scheint diese lockere Kompositions-

weise allerdings neu, aber so ganz ist sie es doch nicht. Denn
ehrlich gesprochen: konnen im Giebel des Enidierschatzbauses zu
Delphi *) die Reste der Eckgruppen, der Liegende und der Enieende
links, der Fortschreitende rechts mit dem DreifuBraub in der Mitte

anders als gezwungen in inhaltlichen Zusammenhang gebracht

werden? Ist es nicht vielmehr wahrscheinlich, daB auch hier drei

heterogene Szenen zusammengesteUt waren?

Diese Form der Giebel-Eomposition kann aber auch keines-

wegs iiberraschen, wenn man sich in die Zeiten zuriickversetzt,

als znerst der Gedanke aufkam, dem Giebelfeld einen plastischen

Schmuck zu geben, mogen das nun die Eorinther gleich bei ihrem

1) Von Ddrpfeld erkannt, wahrend man ihn in Corfii anfanglich fiir eine

Stadtmauer hielt.

2) Fonilles de Delphes IV Sculpture pi. XVI XVII. Furtwangler in seiner

gedankenreichen Studie fiber die Komposition der Giebelgmppen Tempel d. Aphaia
1318 nahm einen fortlanfenden, also ionischen Fries als Vorbild an.
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ersteu Griebel oder erst spater nnternommen haben. Aosgedelmte

einheitlicbeKompositionen, die znrAnsfullnng solcher grofien Flacben

ansgereicbt batten, besafi die damalige Knnst nocb nicbt. Der ein-

zige bisber iiblicbe plastiscbe Tempelschmnck waren die Metopen.

Und wenn wir jetzt nocb einmal anfdie Gresamtkomposition des korky-

raiscben Giebels den Blick werfen, so springt es in die Angen, da6 wir

bier nicbts anderes vor nns baben, als 7 aneinander gereibte Me-

topen; Metopen, zwiscben denen die trennenden Triglypben ge-

scbwnnden nnd nur zweimal dnrcb landscbafUicbe Memento, Banm
und Altar, ersetzt sind, Metopen, deren Fignren dem anszufallenden

Ranm entsprecbend teils zn iiberwirklicber Gri^Jfie erbobt, teils zu

zwergbafter Kleinbeit berabgedrnckt sind nnd deren Silbonette

dem beengenden Rabmen so gut es eben geben wollte angepafit

ist. Nur die drei mittleren dieser Metopen wirken als gescblossene

Einbeit, nnd angesicbts ibrer engen Verwandtscbaft mit den Akro-

terien des Hekatompedon konnte man die Frage anfwerfen, ob

nicbt vielmebr ein solcber Firstscbmnck das Vorbild war. Docb
wurde das nicbts als ein Umweg sein nnd im Grnnde anf dasselbe

binanskommen. Denn Akroterien setzen die Erfindung des Giebels

voraus, und weim man dessen First friiber gescbmnckt baben sollte,

als sein Tympanon, was gerade nicbt sebr wabrscbeinlicb ist, so

konnte das Vorbild fur solcben Firstscbmnck nirgend anders ber-

genommen werden als von den Metopen.

Eine wicbtige Beobacbtnng Dorpfelds, die er mir, obne von

meiner Ansicbt Eenntnis zu baben, brieflich mitgeteilt bat, Uefert

zu diesen Erwagungen den ScbluBstein: die Gorgogruppe nnd die

beiden Fantber erstrecken sicb iiber je 3 Flatten; ebenso nebmen
die Szenenpaare an den Ecken je 3 Flatten ein. Diese Flatten-

dreibeiten reichen von Sanlenaxe zu Sanlenaxe, verteilen sicb also

genau anf die fiinf mittleren Intercolnmnen, wabrend der Ranm fiber

den beiden auBersten Intercolnmnen (der Tempel war ein Oktastylos,

von dessen Westgiebel die gefnndenen Reste stammen) dnrcb die

Giebelenden eingenommen wird. Man kann daber wirklicb von
einem Heranfsteigen der Metopen in das Giebeldreieck sprecben.

Hier stebt nns also die alteste Form der Giebelkomposition

vor Angen, der die Einbeit der Handlnng nocb vollig fremd ist.

Sie bat sicb in der korintbiscben Colonie nocb zu einer Zeit er-

balten, als man in Atben scbon zu einer einbeitlicben Komposition

fortgescbritten war. Aber selbst wo dies gescbeben ist, bleibt in

den einzelnen Grnppen der Metopen-Cbarakter nocb fublbar, wie

bei der Gigantomacbie des Megarerscbatzba^es zu Olympia.

/ ^








