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Ein AOrOS SYSTATIK02.

Von

Brano Keil (Korresp. Mitgl.).

Vorgelegt von F. Leo am 25. Januar 1913.

Das 85. Stiick in der Sammlung der Julianbriefe x

) tragt zwar

im Yossianus, der einzig in Betracht kommenden Handschrift, die

Uberschrift ’louXtavo? ’Ap^sioic, aber Form wie Inhalt lassen Zweifel

daruber entstehen, ob in ihm wirklich ein Brief oder nicht vielmehr

eine Rede zn erkennen ist. Hertlein hat dem Stiicke daher den Titel

’AvsirffP®?0? orcep ’Apfsiwv vorgesetzt, wahrendHercher es unbezeichnet

lieb. Weder jene ausgesprochene Kritik des einen, noch diese

stillschweigende des anderen Herausgebers hat jedoeh verhindem

konnen, dab das Sehriftstiick weiterhin als Zeugnis fiir die julia-

nische Zeit in Ansprnch genommen und historisch verwertet worden

ist

2

). Allein jenem Zweifel einmal verfallen, ist es zngleich dem
Yerdachte ansgesetzt, ein Fremdkorper in der Briefsamxnlung zn

.
sein, die ja reichlich xnit Briefen nichtjulianischer Provenienz

dnrchsetzt ist*); dann mob das Sehriftstiick so lange als zeitlos

betrachtet werden, wie nicht der Beweis erbracht wird, dab es

derselben Zeit wie die Umgebong, in die die Uberlieferung es

1) Die Zahlung nach Hertlein; bei Hercher N. 34.

2) So von J. G. Droysen, Hermes 1879 XIV 4 und von F. Cauer, Realenzykl.

II 743. Wunderlich bei seiner Titelgebung ’Averctypatpoo Hertlein zu p. 530, 6:

‘mihi fwtjia Iulianus scripsisse videtnr’.

3) Vgl. Bidet-Cumont, Recherches sur la tradition manuscrite des Lettres

de l’empereur Julien (Bruxelles 1898) p. 19 ff. 100. Die Stellung des Briefes in

den Handschriften gibt iibrigens zu Verdacht keinen AnlaB.

Kgt. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 1



2 Bruno Keil,

gesetzt hat, wirklich angehort. Keiner von denen, die sein Zengnis

anriefen, hat diesen Beweis geliefert, iiberhaupt auch nur die Frage

nach dem Alter des Dokumentes gestellt: sie soil hier erortert

werden. Die nicht unwichtigen saehlichen Angaben, die es enthalt,

die Sache selbst, auf die es sich beziebt, endlich das Dokument

als literarisches Erzeugnis an sich rechtfertigen eine Sonderbe-

sprechnng.

Inhalt nnd Aufban.

I. ripootjwov 526, 2—23 : Alte wie nene Geschichte geben der

Stadt Argos den Anspruch auf Acbtung: Fiihrerin im troischen

Kriege, dann der dem altesten der Herakliden zugefallene Losteil,

wufite sich Argos durch seine Tapferkeit gegen Sparta zu be-

haupten; an den Grofitaten Philipps und Alexanders hat es als

Heimat ihrer Ahnen seinen Anted; die Romer haben es bislang

mit schonender Achtung behandelt, indem sie ihm Freiheit nnd

Rechte gleich andern Griechengemeinden beliefien.

II. npodsaic in Form einer (Teil-)§n]y7]atc 527, 1—7: Im
Gegensatz hierzn steht das Yerhalten der Korinther: sie zwingen

seit sechs Jahren das ihnen von Rom ‘zngekommene’ Argos, Bei-

steuer (csovtsXsta) znr Begehnng korinthischer Spiele zu entrichten.

III. Argumentation 527, 8 frap) — 529, 21 : Es ist

a) unlogisch (xo>c— soXofov), 527,8—16, dafi Olympia und Delphi

von dieser Beisteuer befreit bleiben, Argos diese ihm zu-

stehende Freiheit verlieren soil, wo es wie sie die Lasten
eines panbellenischen Festes zu tragen hat.

b) unverstandlich (xpog os tobtoi? . . . itAt;— dzdc) 527, 16—25, dafi

Argos, welches vier Feste in vier Jahren zu bestreiten hat,

zu jener Beisteuer herangezogen wird, wo Olympia und Delphi

mit je nur einem Feste im gleichen Zeitraum frei bleiben.

c) ungerecht und gesetzwidrig (aor/.a v.al jrapdvop.ac) 527, 25—528, 13,

dafi die Argiver gerade zu dem Fest der Korinther beisteuern

sollen, denn

a) die Beisteuer dient nicht den alten bellenischen Agonen,

sondern den unhellenischen Tierkampfen;

p) die Korinther sind reicher als die Argiver.

d) ungehorig (vgl. 7rpoa^xov=^pfeov), 528, 13—19, dafi Nachbaren
so handeln;

e) unwiirdig (jtotspov—xaXwc I'ysiv)
,

528, 20—529, 12, dafi die

Korinther die Satzungen des alten Griechenlands beiseite

schieben, um eine neue Ordnung zum Schaden der Kachbaren
auszunutzen, dies umsomehr als
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— Ao£y]<3i? in Form einer Fortsetznng der SiTj-pjaic, 529, 12—21 —
ihr Rechtstitel jung und nur durch die Saumseligkeit des

Rechtsvertreters von Argos, der znr rechten Zeit Appellation

einzulegen unterlieB, und durch die Befangenheit des Richters

erreicht worden ist.

IV. (Empfehlnng) 529, 22—531, 3 : So sind hier als

Abgesandte zwei unpolitische, aber vaterlandsliebende Burger von
Argos, Lamprias und Diogenes, erschienen, nm die Genehmigung
zur Wiederaufnahme des Verfahrens vor einem wohlwollenden

Richter in dieser Sache zn erbitten, die durch TJnterlassung recht-

zeitiger Appellation ihre endgiltige Entscheidnng zu ungunsten der

Argiver gefunden hat.

Aoaic xax’ avtwapdotaoiv der zu erwartenden avxidsais (
£axo-

nov’ 8s oby yprj vopiCstv) durch das IxpTjaopevov (u. S. 37, 1)

531,4—17: Diese Bitte ist nicht fur widersinnig zu halten:

unrechten Spruch mag der Einzelne, nm fiir das kurze

Menschenleben Rube zu haben, hinnehmen; zwischen den

unvergangliehen Stadten mufi er dauernden HaB entziinden.

V. ’EiuXopoc 531, 17 f. : Ich habe gesprochen, entscheide.

Der Sachverhalt.

Das Rechtsverhaltnis zwischen Korinth und Argos, welches

die Grundlage des Konfliktes zwischen den beiden Gemeinden bildet,

bedarf zunachst der Klarung. 527, 1 Kopivlhoi Ss vov aur/jv npoays-

vopsvTjv auxai?—outw 'fdp einsiv ebrcperclaxspov—ana tijs paa'.Xsoooaiji;

jcoXewi; . . . aovxsXsiv auxoi? ava?xaCooat : Argos hat also Abgaben
an Korinth zu zahlen auf Grand einer bestimmten Abhangigkeit,

in die es durch die romische Verwaltung zu Korinth versetzt ist.

An eine Degradierung zu einer xd>p.7fj von Korinth ist nicht zu

denken: politische Selbstandigkeit und Unabhangigkeit der Kom-
mune Argos gegeniiber Korinth ist die Voraussetzung der ganzen

Argumentation der Schrift, die sogleich mit Tnep rvj<; ’Apfstwv

TcoXsw? anhebt. Es handelt sich also nur nm eine finanzielle Ab-

hangigkeit, in die Argos versetzt worden ist, um den Korinthem
die Mittel zu glanzenderer Ausstattung ihrer Feste zu gewahren.

Das folgt direkt aus den Worten des Verfassers, nur daB er natiirlich

parteiisch entstellend behauptet, der ZuschuB werde allein fiir die

ungriechischen Tierhetzen gebraucht: 527,23 orccqeahou xod Tip6?

exepwv oovxeXeiav . . . aXXwc xs obSs rcpoc 'EXXtjvixtjv obSs naXaiav rcaviij-

•ppiv; ob yap %opTfjYiav apwvwv •pp.vixuiv 7) p.ooaix<5>v oi Kopivdxoi

xwv 7coXXa>v Ssovxat ypYjjidxoiv, Ini 8s xa xovT^saia xa noXXax'.g Iv xoic

Heaxpoi? lmxsXo6|isva apxxooc xai napSaXsn; 6>voovxat. Der Verfasser

1*
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verrat auch gleich darauf, dafi nicht ailein Argos zu dieser Bei-

steuer herangezogen werde : 528, 7 iroXXdiv jrdXsmv, w? slxdc, autot?

etc tooto aovatpofi£vatv, wvoopivtov J

) rip/ xsp^tv too ^pov^jtatoc, d. h.:

‘es ist nnr natiirlich, dafi andere, um schonere Spiele zu sehen zu

bebommen, ibre Selbstacbtnng verschachem
;
mit dem Prestige von

Argos vertragt sich das nicht’ (Z. 12 Soiljc ava£ta Jtetoovrat). Es

liegt also hier zu G-unsten von Korinth eine Ordnung vor, analog

der, die Mommsen fur Rhodos und fiir Stratonikeia nnd ihren

Steuerkreis nachgewiesen, fiir Sparta vermutet hat. Rom fiber-

wies einer foderierten Stadt eine Anzahl von tributpflichtigen

romischen Untertanengemeinden zur ganzen oder teilweisen Zahlung

der dem romischen Staate geschuldeten Abgaben an jene Bundes-

stadt 2
). Nur analog habe ich die hier vorliegenden Abhangigkeits-

verhaltnisse genannt, weil Korinth zur Zeit dieser Yorgange schon

romische Kolonie war (529, 6), dagegen die von Mommsen beige-

brachten Falle auf blofie Bundesstadte gehen. Ailein die staats-

rechtliche Stellung der bevorzngten Gemeinde macht keinen Unter-

schied, da es sich nur um eine finanzielle Attribuirung von Ort-

schaften handelt, deren politische oder kommunale Rechtsstellung

durch jene Zuweisnng in keiner Weise betroffen wurde. Tatsachlich

erstrecken sich die argivischen Beschwerden einzig auf die Heran-

ziehung zur aovtsXeia, in der sie neben der Abhangigkeit von Rom
eine weitere beschrankende Unfreiheit sehen: die Worte 528,9
’Apysioi . . . £evtxjj Hetj xai irap’ aXXotc k jr t SooXsoetv finden geradezu

ihre Erklarung durch die von Mommsen aus Dios Rhodiakos heran-

gezogene Stelle 3
) :

(Kaovtoi) ot SooXsuooat oi>y_ oplv (den Rhodiem)

1) Uberliefert ist koostriiktiouslos d/vouvrat; Reiskes Einschnb von mv davor
stellt keine Verbindung her, da der Plural beziehungslos bleibt. o5 ist durch den
Hiat ausgeschlossen ; oo~ep hiilfe dariiber hinweg, aber das Relativ verwiscbt die

Scharfe des Ausdrucks. Durch das drei Zeilen vorhergebende divouv t a i ist wohl
die vielleicht abgekiirzt gescbriebene Partizipialform verlesen worden

;
vgl. iibrigens

531, 7. Horkels (Quaest. Iulianeae, Diss. Berl. 1841 p. 46) von Hertlein zur Halfte
angenommene Tilgung der W orte ibvoovTat—cpov^paTo; wird durch den Gegensatz

Z. 12 8o£rj; 'hd'ii als falsch erwiesen. Vgl. Plut. praec. rp. ger. 29 (822 A)
dvaXiup-aTtov peyaXtov (hvoipevov tt

(

v oo;av
;

an unserer Stelle geht dvaX/npidTiov

direkt vorauf; ich bemerke dies wegen der starken, S. 12 notierten, Uberein-

stimmung zwischen beiden Scbriften.

2) Mommsen, Rom. Staatsr. Ill 771 f. 668, 2. In diesen Zusammenbang
diirfte auch ij np8; -zu> Kpdym suvrO.eta, Dittenberger 10. 565, zu riicken sein, be-

sonders wegen der Worte zX^ptbaavra xai ei; to kpu/Tarov xapeTov too; Upob; odpoo;.

3) Dio Prus. XXXI 125 (I 256, 3 Arn.). Nicbts bietet fur diese Yerhalt-

nisse die Korinthiscbe Rede bei Dio XXXVII, die nach Emperius und E. Maass jetzt

allgemein dem Favorin zugesprochen zu werden scheint, wogegen die Geel’sche
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[tovotc, aXXa xai 'Ptojiatot?, St’ 6irep(3oXrjv avotac xai \i.oyfhipia<; o ttrXijv

aoirotc rrjv SooXsiav xataaxsoaoavtec Ubrigehs ist mit IjrtSooXsoetv

Zuweisung der 2. Rede zept T’iyr,? (LXIV) an denselben Verfasser trotz Sonnys

Ausffibrungen (Ad Dion. Chrys. anal., Kiew 1896, p. 219 f.) teils stiller Ablehnung

— so v. Arnim, Dio v. Prusa S. 159 f., der R. XXXVII fibrigens in diesem Buche

gar nicht erwahnt und ancb in der Ausgabe den Verfasser unbestimmt lafit —
teils ansgesprochener Zurfickweisnng begegnet

;
die Literatur referierend W. Schmid

Realenz. VI 2082 f. Tatsachlich geht die Verwandschaft nicht fiber eine gewisse

Stil ahnlichkeit — so treffend E. Norden, Kunstprosa S. 427, 1 — hinaus

;

diese besteht allerdings und gibt dem Gedanken an Favorin eine gewisse Be-

rechtigung. Jungst hat Iw. Turzewitsch, Philolog. Studien nnd Bemerkungen, 3. Heft

(Sonderabdruck ans Band XXIV der Mitteilungen des Phil.-histor. Institutes des

Ffirsten Besborodko in Nieschin, 1909) in der Abhandlung (S. 128—152) ‘der dem

Aelius Aristides zugeschriebene Traktat fiber den Nil’ (russisch) den Aiyojraax<5s

des Aristides (R. XXXVI meiner Ausgabe) dem Favorin zugesprochen. Ich kann

in keine Polemik eintreten, da Turzewitsch’s sprachliche Beweise nor geringfugige

Abweichnngen der Rede von Ausdrueken anderer Aristidesreden bringen, der Stil

als solcher fiberhanpt nicht untersucht wird, dessen Verschiedenheit von dem
jener Rede tatsachlich so groB ist, dafi man die Alternative stellen darf : entweder

ist die Corinthiaca von Favorin, dann ist es die Aegyptiaca nicht, oder umgekehrt.

Die sachlichen Indizien geben keine individneUen Anhaltspunkte. Turzewitsch

verkennt auBerdem die Mache; die angebliche Frage des Frenndes ist nur

rhetorische Einkleidung. — Da die Schriften dieses nissischen Gelehrten in

Deutschland kaum bekannt geworden sind, will ich bier noch bemerken, daB

derselbe am gleichen Publikationsorte (Band XXIII 49 ff.) im 2. Heft der Studien

(Nieschin 1907) eine Abhandlung mit dem Titel ‘Eine Kaiserrede’ hat erscheinen

lassen, der meiaem Aufsatz in diesen Nachrichten 1905, 381 ff. entlehnt ist,

um anzudeuten, daB jene zu diesem in Konkurrenz treten soli. Die Zuweisung

der aristidischen Rede rpo; {Jawia an Macrinus wird von neuem bestatigt, zugleich

durch eine Geschichte der Entstehung des Aufsatzes der Anspruch auf Prioritat

der Entdeckung erhoben. Mir ist Prioritatsstreit immer unverstandlich gewesen;

es kommt allein anf die Sache an, und daffir kann es nur erfreulich sein,

wenn von zwei Seiten zu gleicher Zeit unabhangig dasselbe Resultat erzielt wird.

Aber hier muB ich ein Wort sagen, da Turzewitsch vorrechnet, wem er schon

vor der Drucklegung von seiner Ansicht gesprochen hatte, so daB mein Aufsatz

nur gebracht hatte, ‘was bei uns schon langst bekannt war’. Den Sophismus

dieser Worte — es ist nicht der einzige in dem Aufsatz — halte ich dem etwas

verargerten Ton zu gute, 'der den Aufsatz charakterisiert. Aber ich wiU Turze-

witsch auch etwas von der Entstehung jenes meines Aufsatzes erzahlen. Im Frfihjahr

1897 wurde mir die Unechtheit der Rede klar; Ende Juni oder Anfang Juli des-

selben Jahres sandte ich 'den ersten Entwurf eines Beweises der Unechtheit an

Wilamowitz, der den Druckbogen des Aristidestextes mitlas und so fiber meine

Athetese informiert werden muBte. Er teOte den Entwurf, der damals falschUch

auf Aurelian abzielte, Mommsen mit. Dieser wollte auf Pertinax heraus, wofur

mir entsprechende Notizen von seiner Hand zugingen; der Jurist und Historiker

Mommsen muB die Stelle fiber die Rechtskunde des gelobten Kaisers (§ 17)

also doch nicht so ohne weiteres entscheidend befunden haben, die Turzewitsch

als an sich beweisend betrachtet ; und Mommsen hatte bei dem Rhetoren
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eine recht nnvorsichtige Bezeichnung gewahlt; denn so verrat der

Yerfasser, da6 er soeben die Wahrbeit versehleiert bat, wo er zffi

sXso&sptac xal twv aXXaiv Stxataiv gedacbte, die die Romer Argos

erteilt hatten; Argos war eine civitas stipendiaria *), besafi also das

scblechteste Recht, das die Romer den ebemaligen griechiscben Poleis

zugestanden hatten. Die .Argiver hatten nach Rom den Unter-

tanentribut zu zahlen nnd muBten nun von ihm auch an Korintb

steuern. Dessen Eigenschaft als Kolonie hat nur fiir uns als

Zeitbestimmung Bedeutung : 529, 3 el piv . . vrjv twv ftaXa’div vopfpuov

afajrwat osjivorn]ta ... at 3e xolt; vov 6jrap£aat (itepi)
2
) rijv zdXtv, k7tst§7j

rfjv Twp.aiV.Tjv arcotxtav s8s£avto, la^optCdp-evot rXsov r/stv a£todat;

hochstens kommt sie — nach der Darstellung des Yerfassers —
als allgemeine Ursache der Uberhebung (el? xaxtav izaphsvtsc

recht. Auf diesen Einspruch bin lieB ich die Bede unbezeichnet. Turze-

witsch ahnte denials noch gar nichts von der TJnechtheit der Rede iiberhaupt,

also von der grundlegenden Erkenntnis. Der Druck des Aristidestextes lieB

nicht Zeit zur Verfolgung des Einzelproblems. Ich kam aber bald nach dem
DruckabschluB darauf zuriick und zu dem Resultate, das fur die Offentlichkeit zu

formulieren mich damals andere Interessen hinderten. Einige Zeit nach Momm-
sens Tode fragte 0. Hirschfeld an, ob ich nicht meine Ansicht darlegen wollte,

damit die in Mommsens NachlaB vorgefundenen Notizen zu der Sache publiziert

werden konnten. Auf dieses Drangen bin habe ich dann den Aufsatz kurz vor

den groBen Ferien 1905 geschrieben. Diesem auBeren AnstoB verdankt es also

auch Turzewitsch, daB er schlieBlich seine Ansicht zu allgemeinerer Kenntnis zu

bringen Yeranlassung nahm. Ich freue mich der sachlichen Ubereinstimmung mit

ihm urn so melir, als Turzewitsch zugleich den durch meinen Aufsatz hervorge-

rufenen Yersuch von Domaszewski, Philolog. 1906 LXV 344 ff., zuriickweisen konnte,

wonach in der Rede der Ilpo<J'f<»vi)xa'!« raXXiijvui des Kallinikos (Suid. u. d. W.) zu
erkennen ware, der im J. 260 in Eleusis gehalten worden sei. Den Hauptgmnd gegen

Gallien hat aber Turzewitsch nicht gesehen. In der Rede fehlt jede Erwabnung
der Kaiserin, und iiber eine Salonina ware an sich kaum mit Stillschweigen in

einer Epideixis auf Gallien hinwegzugeben gewesen, wenn nicht auch die Techne
— den Hinweis auf dieses ausschlaggebende Moment verdanke ich H. Dessau
die Nennung der Kaiserin zumeist gefordert hatte: ei Viz’ dl-taj £?r, /etc xipuj;

peyfoTTjS fj PatuXi'c, ipei; xt xai xctxd xcctpov •
t

;

v Saupa'saj ffldxrpev xxX. (Menand.
376, 9 Sp. = 103 Bursian). Bei einer Salonina war diese Bedingung auf alle

Falle erfiillt. Der Redner schweigt von der Kaiserin: Macrinus hatte als Kaiser
keine Gattin mehr.

1) S. Shebelew, ’Ayand (Petersburg 1903) S. 175 f.

2) Reiske hat bzclp£aai<v tfO'ijv itoXtv vorgeschlagen, aber diese Konstruktion
ist fiir mich unnachweisbar

j
das gewbhnliche uirdp^act xr 7r0X.ec, wird durch

die Hiatscheu des Schriftstellers, der auch in der Pause vorsichtig ist, widerraten,
wie Hertlein wohl auch meinte, der den Dativ nur unter dem Texte vorschlug.
Bei der Yorliebe des Verfassers fiir Umschreibung mit Prapositionen (s. u. S. 32)
habe ich — allerdings mit eiuigem Vorhehalt — rept eingesetzt, das denselben
Rhythmus wie Reiskes eij ergibt (s. n. S. 27).
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B27, 3, jjL-rj iwv jrateptav cpovetv p.st£ov 529, 8) in Betracht die,

die Korinther die Forderung gegen Argos erheben lieB. Weun
anch die Znerteilung der aovtsXsia an Korinth ibre recbtliebe Be-

griindung nicbt in dessen Eigenschaft als romischer Kolonie findet,

so ware es doch moglich, daB diese die indirekte Yeranlassnng zu

der von Argos beanstandeten Ausnutznng einer Privilegierung ge-

worden ist; die Colonia Lans Inlia Corintbi mocbte sich als Resi-

denz des Prokonsuls von Acbaia bei der riicksicbtsloseren Geltend-

machung ihrer Anspriiche sicher fiiblen.

Fiir die Benrteilung der Recbtslage ist es besonders uner-

wiinscht, daB wir die ganze Institution dieser aovteXeta einzig

dnrch den parteiiscben Bericbt des Yerfassers kennen lernen.

Sicher ist eines — denn daranf berubt ein Teil der Argumen-

tation —
,

daB namlich Olympia und Delphi eximiert waren

;

aber sogleicb beginnt aucb die Unsicherbeit. Der Yerfasser

fiibrt als Grand fiir die ateXsia der beiden Orte an
,
daB sie

mit den Ausgaben fiir einen panhellenischen Agon belastet

seien, and schlieBt, daB dann fiir Argos die von ihm iibemommene

Nemeenfeier ebenfalls die atsXeia begriinden miisse. Diese SchluB-

folgernng setzt voraus, daB die oovtsXeta am Korinth sich soweit

fiber den korinthischen Meerbusen nach Norden und zugleich im

Peloponnes so weit nach Westen erstreckte, daB Delphi wie Olympia

der geograpbiscben Lage nach ibr batten angehoren mfissen, daB

somit fiir ihre Eximierung aus diesem geschlossenen Synteliegebiete

einzig die Pythien- und Olympienfeier den Grand bildeten. Allein

eine solcbe Ausdehnung ist an sich unwahrscheinlich
;
der Steuer-

kreis von Korinth hatte dann etwa ein Drittel von Griecbenland

umfassen mfissen. Ware das wirklicb der Fall gewesen, so wtirde

sich der Yerfasser gerade da, wo sein Beweis fibertreibenden Aus-

druck erheischte, nicht mit dem klaglich verschleiernden tcoXXiov

iroXswv—aovaipop.£vwv (s. S. 4) zufrieden gegeben baben. Ein solcher

Steuerkreis ist naturgemaB auf die nachste Rundumgebnng be-

schrankt. Es ist in diesem Zusammenhange daran zu erinnem,

daB nach augusteischer Ordnung fiir die Yertretung in der delphi-

scben Ampbiktionie Korinth, Megara, Sikyon und Argos einen

einzigen Kreis bildeten, dem eine Stimme zukam, und daB in einer

Insehrift aus Argos ein Argiver Archenus von seiner Vater-

stadt geebrt wird mit dem Zusatze, er sei der erste Yertreter

aus Argos fiir jenen Yerband in Delphi gewesen, nachdem die

Stadt in der Ampbiktionie zum ersten Male zu ibrem Rechte ge-

kommen sei 1
), d. b. seit sie ihren Biirger Archenus statt eines

1) IG. IY 589 'H 7T<5Xt; fj ruiv ’Apyetiov . . . dyiovofleTrjaavTa "ptoTov Ilu9uov
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Korinthers — denn Megara and Sikyon machten Argos schwerlich

Konkurrenz — als Yertreter des Kreises durehgebracht hatte.

Man verliert vollends das Yertrauen zu dieser Argumentation des

Verfassers, wenn man seine Yerwendung sonstiger sachlicher An-

gaben auf ihre Aufrichtigkeit hin nachpriift. Er schickt voraus,

dafi Delphi nnd Olympia wegen der groBen Feste Atelie hatten:

527, 5 outs xtjv AeX<pwv o8ts zr
t
v ’HXstrnv dtsXsiav, tfi i^ub&tjaav kzi Tip

StartO'svai roo? irapa cytatv tspooc ay<bva<;, alSsofrsvtec. Diese at£Xsta

ist die der civitates liberae et ixnmunes *) nnd erstreckt sich in

erster Linie auf das Verhaltnis zu Rom; es ist selbstverstandlich,

daB eine dem Reiche gegeniiber tributfreie Gemeinde
, wie

Olympia und Delphi
,

weder einer Bundesstadt noch selbst

einer Kolonie tributar gemacht werden konnte. Dagegen geht

die fiir Argos erstrebte Atelie nur auf das Verhaltnis zu

Korinth, da jene Stadt ja zu den civitates stipendiariae ge-

horte, deren Untertanentribut Rom z. T. an autonome Gemeinden
cedieren konnte. In dem Satze 527, 12 jtwc ouv ebXoyov ixeivot?

jtsv ditapystv rijv ateXstav trjv TtdXat Sodstaav, tooc 8s §jrl rot? 6[iotoi<;

SaJtavTjp-aatv a^sttsvta; jtaXat, ttr/bv Ss ot>Ss tfjv apyijv hjcayfrivta? v5v

fieri xi ivaauiaat aivov to otxatov xrfi ajitpixTuavefes xr
t

metpt'Si, wozu schon Boeckh

(CIG. 1121) auf Paus. X 8, 5 verwies IleXorovvi)<j(<i>v oe iz. "Apyou; -/at Xixudtvo; xai

Kopivftou cbv MeyapeOatv iottv et? (sc. ’A;i<pizritov). Vgl. Mommsen, Roem. Gesch.

Y 232.

1) Mommsen a. a. 0. 239, 1 hatte die Zugehorigkeit von Elis zu den befreiten

griechischen Distrikten als wahrscheinlich angenommen, weil dort auch spater noch
nach Olympiaden, nicht nach der Provinzialara gerechnet sei; iiherdies sei es un-

glaublich, dafi die Stadt der olympischen Feier nicht bestes Recht gehabt hatte.

Dagegen hat Shebelew, ’Ayaixd S. 137 Einspruch erhoben und es mit dem ersten

Argument gewifi auch nicht schwer gehabt. Gegen das viel gewichtigere zweite

wendet er ein — ich setze die Stelle des bei uns wenig bekannten, russisch ge-

schriebenen Buches wortlich her: ‘A priori ist die Annahme Mommsens, dafi Elis

irgend ein ‘weiteres Recht’ besafi, allerdings moglich; aber weder bei Schrift-

stellern der Kaiserzeit, denen sich ofter Gelegenheit bietet Olympia zu erwahnen,
noch in einem epigraphischen Denkmal ist das geringste Anzeichen davon vor-

handen. M enn das olvmpische Heiligtum das Recht der libera civitas wegen
seiner Bedeutung genofi, so waren wir daDach berechtigt, solche oder khnliche

Privilegien auf andere griechische Heiligtiimer auszudehnen, wovon wir jedoch
wieder nichts wissen (ausgenommen Delphi). Da wir nun einmal nicht in der
Lage sind, bestimmt nachzuweisen, dafi Elis die Privilegien der civitas libera

genofi, so bleibt nur ubrig zuzugeben, dafi es sich im Rechtsstande der gewiihn-

lichen civitas stipendiaria befand’. Der Einwand fufit also allein auf dem Feblen
eines Zeugnisses. Dieses bietet aber unsere Schrift, da sie die Atelie von Olympia
mit der von Delphi zusammen- und der Rechtslage der Argiver gegeniiberstellt.

Mommsens aus der Gesamtanschauung deduzierte Begriindung war so doch der
Induktion uberlegen.



Ein A0r02 2Y2TATIK02. 9

afp-flpTja&at xt]v irpovojitav ^SuWhjaav
;
werden also zwei ganz ver-

schiedene Atelien parallelisiert. Das weiJB der Redner, dalier er

in sophistischer Weise in dem zweiten Gliede das Wort axsXsta

selbst vermeidet, aber doch den Schein za erweeken sacht, als ob

der gleiche Begriff wie im ersten Gliede vorschwebe. Das tnt er

nicht blob durch die sacbliche Gegeniiberstellung, sondem auch

durch den sprachlicben Ausdraek: fur die Spezies attsXeta tritt das

Genus rcpovopia 1

) ein; nnd damifc man beide gleichsetze, wird bei

diesem zweiten der Zusatz -J]£i<ntb]oav wortlich wiederholt, der

kurz vorher za der anderen, Delphi nnd Olympia gewahrten, atsXsta

gesetzt war. Fiir tooc £jrt rots optotot; Sajrav^p.actv ateXeic wird mit

vieldeutiger Allgemeinheit a^psdsvras gesagt, aber doch wieder durch

den Parallelausdruck rrjv zaXat So&eEaav ars&Evtas jraXat der An-

schein volliger Gleichheit der Verhaltnisse erweckt. Hier ist alles

eitel Spiegelfechterei. Bei diesem Operieren mit Halbwahrheiten

mubte der Verfasser, falls er sich nicht von vornherein aller

Glaubwurdigkeit begeben wollte, doch ein Zugestandnis machen,

welches auf das Rechtsverhaltnis zwischen Argos und Korinth

trotz jenes Verschleierungsversuches ein sehr scharfes Schlaglicht

fallen lafit. Dies geht von eben jenen Worten rob? Se £m rot?

op.ototc 8ajravqp.aaiv aipsOsvras irdXat, royov 8s obSe rijv dpyijv oira-

ydlvras vuv ayt^ipbai aus
;
denn in ihnen wird zugegeben, dab Argos

einmal aus der oovreXsta Korinths entlassen worden ist, also tat-

sachlich einmal ihr angehort haben mufi. Das war fiir den Ver-

fasser naturgemab ein sehr unbequemes Zugestandnis; denn da es

die Anerkennung grundsatzlicher Abhangigkeit der Argiver in

sich schliebt, bildete es ein entscheidendes Argument in den flanden

der Gegner. So sucht er denn diese kompromittierende Schlub-

folgerung dadurch abzuschneiden, dab er dreist die Behauptung

hinwirft, ‘vielleicht’ (royov) sei Argos iiberhaupt nie zu der Steuer

herangezogen worden 2
). Nimmt man zu den durch diese Analyse

erschlossenen Tatsachen noch die direkte Angabe, dab die Korinther

den Anspruch auf die Steuerpflicht von Argos seit seehs Jahren

(527, 7 zai raotTjs yjp^av . . . rf
(
s xatvoroption; SjSSojioc outo? svtaoros)

erhoben, so ergibt sich folgender Sachverhalt.

Um und fiir Korinth war eine Syntelie der Nachbarstadte

durch die romische Regierung gebildet worden
;
aus ibr ist einmal,

vielleicht vor langerer Zeit, Argos ausgenommen worden; auf

1) Uber diesen Terminus s. u. S. 30, 3.

2) DaB fur die Yerbindung cpopo-j ouvxD.eta die Belege spat sind, wird auf

Zufall beruhen. u-cffM&at (527, 15. 24) steht dabei auch in der traditionell falsch

zitierten Stelle Herodian. VI 2, 1 it tpopou C'jvxeXstav ujt<af>aYE38at.
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welche Griinde Inn, wissen wir nicht 1
). Nach der Deduziernng

der romischen Kolonie — wie lange danaeh, steht nicht fest,

spatestens sechs Jahre vor dem Zeitpnnkt der Bede — erheben die

Korinther den Ansprnch anf den Beitrag der Argiver. Da diese

die Zahlnng verweigern, kommt der Streitfall za richterlicher Ent-

scheidnng. Die Argiver werden mit ihrem Einspruch abgewiesen

nnd miissen zahlen. Die Griinde des romischen Richters ver-

schweigt der Yerfasser natiirlich; statt dessen bekommen wir zu

horen: der Richter habe den Rechtsfall nicht ordentlich unter-

sucht; er sei durch die groBe Zahl angesehener Synegoroi der

Korinther, wobei auch die Bedentnng der Stadt Korinth selbst

in die Wagschale geworfen worden sei, eingesehiichtert gewesen

nnd habe so diesen fiir Argos ungiinstigen Entscheid gegeben 2
).

Die wirklichen Rechtsgriinde fiir den Spruch gegen die Argiver lernen

wir so nicht kennen, aber es ist nicht schwer ihn zn verstehen.

Die Analogie zu Delphi nnd Olympia verfing nicht; dort voile

Tributfreiheit, in Argos Tributpflichtigkeit gegen Rom, welches

diese zum Teil an Korinth cediert haben wird, so daB diese Pflicht

auf der allgemeinen Rechtslage der civitas stipendiaria beruhte.

Zweitens die auch vom Redner indirekt zugestandene Tatsache, daB

Argos wirklich einmal zur Syntelie gehorte.' Drittens wird von
gegnerischer Seite hervorgehoben sein, daB die Feier der Nemeischen

Spiele von Argos nur okkupiert worden sei nnd eigentlich den
Kleonaeern zustiinde

;
eine durch diese Feiern gerechtfertigte Atelie

konnten also hochstens die reehtmaBigen Spielleiter, die Kleonaeer,

nicht die Argiver genieBen. Gegen den abweisenden Spruch des

Richters hatte Berufung nach Rom stattfinden konnen; allein der
Rechtsvertreter von Argos legte sie innerhalb der gesetzlichen

Frist nicht ein 3
), und das Urteil wurde rechts kraftig. Yon dem

1) Man wird dem Verfasser gegeniiber so miBtrauiscb, daB man dem itdkai in

den Worten too; oe izi tofi 6p.oiot; oaravr^iacav d;pe9ivT<*c -dkii kaum noeh zu trauen
vermag. Das opotot; statt tsoi; wird aber wohl rein stilistischen Ursprungs sein.

2) Die tberlieferung 529, 19 t6W woXXwv zed ysvvxtviv toutedv Tjer^yooutv, ocp*

10V ei’/Oi ^3Tt TGV GtZCE3T7jV “ p 0 T t DsjAEVO'J Z0CI TOO ZX~« TTjV ~dXtV d£lU>p.OETOC—8u3<0-

~o'i;j.evov TerjTTjv Tvjv 'iijaov UvjefxtX'i ist ganz richtig. Petavius rpo<3>Ti{>., welches

die Herausgeber billigen, verdirbt den Sinn. T:poTt8so9ai in der Bedeutung ‘hervor-

kehren, zu Gemiite fuhren’ ist ja gewohnlicher polybianischer Sprachgebrauch.

3) 530, 20 XeyEiv o’ oiz Ivi ptij tote iaevtz; . . xat p.rj t d7rpayfjioaivr,v toO tBte

coveitovto; tt; -oXei zed zij'j i(XTjV e-iTpo-E’jozvTo;
;

aus dieser Stelle laBt sicb trotz

der Ahnlichkeit des Ausdruckes keine Erganzung fiir die luckenhaften Worte
529, 13 Tr,v d~pzy(i03'!ivr

1
v<. . ,>’jzEp tt,? ’ApyEuov woXetoc t/]v oi'ztjv e13eX9eiv gewinnen.

Petavius’ <to0 XecyovTo;> ist falsch, da es eIseXSeiv syntaktisch unerklart laBt.

Der Sinn verlangt: die Untatigkeit <des Anwaltes der Stadt, der es versaumte,
daB in zweiter Iustanz> fiir Argos der ProzeB anhangig gemacht wurde.
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Verfasser wird das Unterlassen der Appellation anf Indolenz des

argivischen Vertreters zuruckgefiihrt: wie aber, wenn der Ver-

treter die Aussichtslosigkeit dieses Rechtsmittels voraussah nnd

es deshalb vorzog, den Einsprucb gar nicbt erst zn erheben?

Sechs Jabre haben die Argiver in der Syntelie gezablt; der Amts-

wechsel hat jetzt einen Beamten gebraeht, von dem sie Geneigtheit

fur sich erwarten diirfen
;
so versuchen sie ihre Sache noch einmal

zur Yerhandlung zu bringen, also das Verfahren der ‘in integrum

restitutio’ zu erreichen. Da die Sache aber ihr rechtliches Ende
gefunden hatte, koxmte das Verfahren nur mit Genehmigung der-

jenigen Stelle eroffnet werden, deren richterlicher Kompetenz das

erste Urteil seine Rechtskraft verdankte. Diese prinzipielle Ge-
nehmigung zu erwirken, sondert Argos eine Gesandtschaft an die

mafigebende Stelle ab. An sie ist das vorliegende Schriftstiick

gerichtet, das ausgesproclienermafien nicht eigentlich in die Rechts-

fragen selbst eingehen, sondern nur iiber den Fall im Allgemeinen

und fiber die Gesandtschaft orientieren will 1

). Es kann also nicht

als Geriehtsrede angesprochen werden: welcher unter den tradi-

tionellen literariscben Gattungen es zuzusprechen ist, ob es iiber-

haupt in eine von ihnen sich ffigt, wird auBer von dem Stil-

charakter des Scbriftstiickes auch von der Bestimmung der an der

Sache beteiligten Personen abhangen. Doch kann iiber diese, zumal

fiber den Richter im ersten ProzeB und iiber den Magistrat, an

den sie gerichtet ist, erst gehandelt werden, wenn ihre Zeit hat

festgestellt werden konnen. Denn da der Instanzenzug in dem
vordiokletianischen und dem diokletianisch-konstantinischen Appel-

lationsverfahren verschieden war, hangt die Bestimmung der beiden

Magistrate von der Chronologie der Rede ab.

Die Zeit.

Das erste aufmerksamere Lesen ergibt schon Beobachtungen,

die die Rede aus einer Zeit heraus verweisen, in der das ganze

politische Leben auf den Monarchen als die Verkorperung des

Staatsgedankens und der Staatsgewalt sowie als die Quelle alles

Rechtes konzentriert erscheint. Nirgend in der Rede wird der

oder iiberhaupt ein Kaiser erwahnt, nicht einmal bei der Er-

wahnung der Appellationsmoglichkeit : el yap kfr
t
asv ‘EXXaSo?

anayitiv rijv Siztjv (529, 16). Die Zuweisung der Argiver zum korin-

thischen Syntelieverbande wird nicht auf den Kaiser zuruckgefiihrt

;

1 ) 529
,
22 aXki -zi ;xh 'j-eo ttjj tzoXeui; otxata -/at toiv fr^Toptov . . . raiffj . . .

8s ypT; xal -rots xijv rpEOjki'av TO'jTrjV irpoaayo'jai xzX.
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;

es heifit vielmehr: 7rpooYsvopiv7)v aototc ... asb rijc £aatXsoo6<3T)C

iroXetoc nnd (vop.tp.otc . . .) otc Ivafyoc Soxooat jrapa rqc j3aatXeOo6<J7]c

zapsiXtjfsvai troXstoc (527, 2; 629, 2). Diese Ausdracksweisen riicken

die Rede ohne weiteres vor die Zeit der diokletianischen Monarchie.

Man iiberlege ferner, wie der Redner argumentiert haben wiirde

nnd miifite, wenn das den Argivem bestrittene Privileg fast 400

Jahre lang nnter den Kaisern bestanden nnd von ihnen die ganze

Zeit hindurch irnmer wieder Bestatigong gefunden hatte, was doch,

falls die Rede in julianische Zeit gehorte, notwendig der Fall ge-

wesen ware, da die Gemeinden beim Tbronwechsel sich regelmafiig

ibre Privilegien bestatigen liefien
1

),
die Argiver aber ihres Privilegs

erst seit seeks Jahren verlustig gegangen waren: sie muBten sick

demgegeniiber geradeza anf diese vielhundertjahrige Anerkennung

ihrer Atelie durck die Kaiser bernfen. Keine Spar davon in der

Rede. Besonders bezeichnend sind endlick nock die SchlaBworte

des Prooimion 526,21 p-etsfy s xai abri] xaS-axsp at Xotirai T7)c IXeo-

bep tac xai twv aXXtov Stxattov, 6~oaa v dp. 00 at rate xepi r?jv 'EXXaoa

xoXeatv 0

1

xpatoovxsc ast. Die schmncklose Bezeicknung 01

xpatoovtsc fur die Kaiser ware in der Monarchie des 4. Jhds. un-

moglich. Mir ist dieser Ausdrnck besonders ans dem 1. Jhd.

bekannt 2
): Philo in Flacc. 4 (520 M.) atata 6’oox lott oot tot anb

tod xpatodvtoc (= Gains), Ios. Ant. XVI 161 ttjc otadea-wc, f;v eayov

bjtep fjjj-wv avo)8ev ot xpaxoovxsc (also vor 93 n. Ckr.)
;

besonders

nahe steht Pint, praec. ger. reip. 32 (824 C
;

vgl. 0 . S. 4, 1)

dXeodsptac 5’ oaov ot xpaxoovtsc vsp.ooot tote Srjpotc piTsott (bald nach

Domitian). In einem solchen Zusammenhange ware zu Julians Zeit

eine Wendung mit ot D-eioxaiot paotXetc oder a. unvermeidlich ge-

1) Delphi von Septimius Severus : Bourguet, De rebus Delphicis imperatoriae

aetatis p. 91 ri; ooSEfjoa; uplv rapa xtjov [rrpo r
(
[j.div atiTOXpaxoptoJv StopEx; xai piypt

r
(

p.(uv [del ouyytopoop^vas] xai ira'vxa xa Ibjlkxa oi'xata [xai fj ptEt; j3spato0(jts]v. Die
Erganzungen Bourgets trefien jedenfalls durchgebends den Sinn. — Aphrodisias

(von Decius nach Waddington) CIG. 2743 (besser Waddington, Asie min. n. 1624,

darnach Lafoscode, De epistulis Imperatorum magistratuumque Romanornm n. 80),

xai 88 xqv te 8 X e u I) e p ( a v up.Eiv tpjXxxxop.Ev x!]v u-apyoulav xai xa a XX a 08

cipxavxa Slxaix, iitdsoiv (<= 526,21, also Amtsstil) rapa xdiv 7tpo ijptuiv aixoxpa-

xoptov TEX’jyrjXaxE, auva’i^Eiv Exotptioj e/ovxej up.ojv xai xa; Ttpo; xo pt8XXov 8Xitf5a;.

Vergl. Ioseph. Ant. XVI 160. 162.

2) Ich habe hierfiir nur Reminiszenzen aus der Lektiire, keine Sammlungen.
Magie, De Romanorum iuris publici sacrique vocabulis solemnibus q. s. 63 gibt

mir noch Cass. Dio LXX 33, 2 8-1 xr, xoo xpxioOvxo; 8?ooata, aber die Gewahr des
Exzerptes kann fraglieb scheinen; vereinzeltes spateres Auftanchen — auCer in

rhethorisck-archaisierender Diktion — ist natiirlich moglieh. — Plut. a. a. 0. 17. 19
(813 E. 814 E) geht ot xpaxouvxE; wobl mehr anf die rumischen Yerwaltnngsbeamten.
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wesen. Und was sollte za dieser Spatzeit noch das Praesens

vsp.ooot, das in nnserem Schriftstiick gerade wie bei Plutarch er-

scheint? Urn 350 ist ja alles schon in feste Ordnung eingealtert.

Fast noch weniger als zu der Zeit Julians will sich das Schrift-

stfick zu der Person des Julian selbst stellen. Oder sind die Worte
epfoi? dzoXoYoojisvot zd <piXoaotpia? ovsiStj xai to Soxeiv aypijatoo? slvat tat?

rcoXsat too? piettovta? ^ptXoao^pt'av ^eo3o? £Xs*p/ovt£? (530, 10) vor einem

Julian nicht vollig deplaziert? Ist dieser der Adressat, so versteht

man auch nicht die Wendung, daB die Argiver jetzt Richter nach

Wunsch hatten (tot ttov StxaottBv ozdpyei xat’ soya? 530,20; s. u.

S. 21), was von ihrem Standpunkte aus nur besagen kann, daB

Argos zu den neuen Beamten bessere Beziehungen hat als Korinth.

Aber aus Libanios’ Rede fur den Korinther Aristophanes (XIV
Forster) geht hervor, dafi Julian schon von seinem Vater her

gerade Korinth verbunden war und dies auch in einem Schreiben

bekundet hatte, aus dem der Sophist die Worte zitiert: iratpipa

(Jiot irpo? 6p.d? ojcapyst cptXta • xoti yap tpxrjoe nap 1

op.tv 6 ip.6? itarijp

xtX. . . . ivtaodot 6 itarrjp avertaoeiazo (§ 30 ;
II p. 98 Forster) *).

Vor den Ausgang des 3. Jhs. fallt das Schriftstiick also sicher,

und schon die eine der vorgebrachten Beobachtungen wird dazu

bestimmen, mit ihm sogar erheblich fiber jenen terminus post

quem non hinaufzugehen. Denn wenn die Argiver die Eximierung

von der korinthischen Syntelie auch nur bis in das 3. Jhd. hinein

von den jeweiligen Kaisern bestatigt erhalten hatten, so muBten

1) Ich hege Zweifel, ob zu Julians Zeit die Nemeen wirklich noch gefeiert

wurden. Libanios in seiner Selbstbiographie (or. I) sagt, er sei als Student von

Athen nach Argos gegangen xi zap’ aizoit ptorjadpevo;, d. h. ran die Weihen der

Koremysterien zu empfangen (vgl. Nilsson, Griech. Feste S. 361, wo diese Stelle

fehlt); von den Nemeen spricht er an dieser Stelle nicht, die iibrigens das

Bestehen der EphebengeiBelung am Altar der Artemis Orthia in Sparta fur diese

spate Zeit bezeugt (e<p’ lopxijv Aaxumzfjv, xi? p.daxqa;, izzr/opz-/oz). Bemerkenswert

scheint immerhin die Aufzahlung bei Lib. XIV 70 (II p. 112) h AcXtpoT:, lv IKfffl,

izap’ ’ASrj'icdo’z, zzxpi xois xo58e zo\hat; (Korinth) Travxctyou xrp ‘EXXdSo; zxX., WO die

Nemeen fehlen. Aber aus Julian p. 106, 25 \Ua; ’OXufmaxas rj Ilo&ixd; r; xuiv

7toXe(ic/(ov ifihvtov xxX. wird man keinen SchluB auf das Eingehen der Isthmien nnd

Nemeen ziehen wollen. — Andererseits wurde das Vorhandensein von Philosophen

in Argos auf die julianische Zeit auch zutreffen
:
p. 153, 14 fjztxxa Si lsxt<xovx(ov>

xoiv TzTjfutv (d. h. x^; fikosof(ag) Ixrjxt xo ’Apyo; iroXuSMaov xxX.
;

aber diese Uber-

einstimmung beweist naturlich nach keiner Seite hin. — DaB Julian im Pane-

gyrikos auf die Makedonierin Eusebia, die zweite Frau des Kaisers Konstantin II.,

die Genealogie Argos-Makedonien heranzieht (p. 136,23), auf die ja auch unser Stuck

anspielt (526, 17), beweist bei der Trivialitat dieser Tradition fur die Urheberschaft

nichts
j und die Ineptheit, mit welcher sie hier in die Argumentation hineingezerrt

wird, bildet ein sonderndes Spezifikum unseres Autors.
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sie dies erwabnen. Beweisender ist aber der allgemeine Eindrnek.

Es geht durch das gauze Schriftstiick ein so merkwiirdig un-

monarchischer, fast republikanischer Ton, der in die soUennen

Devotionsakkorde der Ebetorik scbon der trajanisch-hadrianischen

Zeit nicht mehr einklingt. Aber im 1. Jbd., wo auch — besonders

aus philosophischen Kreisen — die Lnft der Opposition noch wehen

kann, wird er durchans verstandlieh

1

). Sehr bemerkenswert ist

in dieser Hinsicht das Fiibrnngsattest, das den beiden argivischen

Abgesandten ansgestellt wird : 530, 4 ^tXooo®ouat psv stxsp uf otXXoc

td)V y,ad-’ fjp.ac, zijc rtoXttsiac ok za ypr]at’j.a -) xai xspoaXIa Starts?soyastv
‘

zv rtatpiSt 8k Ixapxetv asi xata S6vap.tv rtpo&op.oi)p.svot, orav yj rtoXtc

Iv ypeta p.syaXy] ysvTjtat, tors pyjropsoooat xai rtoXttsoovtat xai rtpsajkoooat

xai Sartavwatv ex xwv brtapyovrtov rtpottopioc, I'pyotc artoXoyobp.svot xtX.

(s. o. S. 13). Das heiBt mit andern Worten: es sind zwar Philo-

sophen, aber keine Berufspolitiker
;

sie macken keine Opposition,

sondem nur dureb Not der Yaterstadt veranlaBt, treten sie in die

Offentlichkeit. Wie es mit der offentliehen Tatigkeit dieser Manner
in Wahrheit stand, bort ja jedes an den Tenor der spateren Ehren-

inschriften gewohnte Ohr aus den Satzen des Redners obne weiteres

heraus. Fast Wort fur Wort findet in jenen Inschriften sein Ent-

sprechen : otav fj xoXtc Iv ypsta p.syaX7] ysvTjtat Iv xdaat; tat? trj<

srarptSoc ypstat? yvijowoc rtpcvo/'oavia (iv dvayxatOTatotc xatpot? u. a.);

rtoXtxsoovxat rv aptata xoXtteoopsvov, wobei wohl die Yerbindung prjzo-

psoooat xai xtX. zugleicb dem stereotypen Xeyovra xai xpattovta ent-

sprechen soil. Das xpeopsbstv erlautern die so haufigen Wendungen
wie si? TwpTfjv rtpsojBsbaavtsc, xoXXaxtc Gulp njc xatpiSo? xpoc robe

SsPaatou? rtpsajj., u. a., aucb Saxavwatv lx twv oxapyovetev das inschrift-

licbe lx xwv ISiwv IxtSsStoxota + ar.b IStwv Saxav7]p.dtT(ov (ISaxavYjaeV zap’

eaoxoo u. a.). Endlicb das xpoboptoc am Scblusse. Dieses kehrt

ja einfach so oder in den verschiedensten Variationen (psia zaarji;

xpodupiac u. a.) auf den Steinen wieder nnd bot sich dem Eedner
obne weiteres dar; allein er hatte es gerade bier aus stilistischen

Griinden vermeiden sollen. Denn kurz vorber hat er erst Wendungen
der offiziellen Spracbe wie Ixtsvtbc xai xpo&bpwg eospysr/jaavta

(ojysXrjoav'a) zijv xaxptSa oder xpoatpoup.svoc asi rijv xatptSa eospyststv

axooSijc xai xpoboptac ooSev iXXstxtov in sein zfj xatptSt Ixapxstv dsi

1) Der jiingste Rest ‘heidnischer Martyrerakten’ (A. Bauer, Arch. f. Papyrus-
forsch. I 29 ff.) fuhrt zwar in die Zeit des Commodus, aber das ist ungeschickte
literarische Macbe; die Verhaltnisse, die diese Literatur werden lieBen, und die

Entstehung des literarischen Typus gehoren durchaus dem 1. Jhd. an. Vgl.

Reitzenstein, Nachr. Gott. G. 1904, 327 ff. und HeUenist. Wundererzahlungen g. 37,3.

2) S. u. S. 27.
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xaia 86vap,tv Ttpodop-oopevot umgesetzt; er klebt also so an dem in-

schriftlichen Schema, daB nach dem Ttpsafiebetv xat Sajravav £% raw IBtwv

sich ihm das irpc&opw? trotz jenes 7tpo9-up.oop.svot wieder aufzwingt.

Manner, deren offentliche Tatigkeit in solcherWeise mit den Formeln

der offiziellen Ehrendekrete charakterisiert werden kann, nahmen im

offentlichen Leben ihrer Heimat eine andere Stellnng ein, als der

Redner offen zugestehen will. DaB den argivischen Gesandten

als beste Empfehlung yor dem romischen Magistrate das Zeugnis

erteilt wird, sie seien eigentlich unpolitische Lammlein, wenn sie

jetzt anch in politischer Mission vor ihm stiinden, ist fiir die Zeit

der Rede doch hochst charakteristisch. Der Grieche ist noch ver-

dachtig, der sich politisch betatigt: dahinter stehen Stimmungen,

wie wir sie aus dem SchluB von Ttspi otjiooc kennen.

Ich habe die chronologische Untersuchung bisher absichtlich

nur aus Indizien gefiihrt, um so den indirekten Beweis lediglich

durch die direkte Zeitangabe bestatigen zu lassen, die die Rede
in den schon angefiihrten Worten 529,5 el 3s tot? vuv ojtap^aot (Ttepl)

tt]V TtoXtv, IjcetS-i] TTjV 'PaipatxTjv aTtotxiav iBs^avto, iayoptCdp.evo'. TtXsov

e)(£tv a£tooat, 7tapatT7ja6p.e9a p-eiptwc autou? pa) twv Tta-repiov cppovetv p.et-

£ov p.Y]Se oaa . . . £xsivot . . . 8ie<pXa£av . . . s9tpa, taota xataXostv xai

xatvotop.etv bietet; denn vov und stSrj stehen nicht bloB in einem

logisch-sachlichen, sondern auch in einem zeitlichen Korrelations-

verhaltnis zu einander. Zwar wird niemand aus dieser Verbindung

scblieBen wollen, daB die Rede nur ganz wenige Jahre nach der

Deduzierung der romischen Kolonie fiele, aber jedermann wird

auch zugestehen, daB die Begriindung der korinthischen Privilegien

mit der Aufnahme der romischen Kolonisten in die Stadt, nament-

lich in der Form, in die diese Begriindung hier gekleidet ist, nur

so lange Sinn und Yerstand hat, wie die Erinnerung an die Dedu-

zierung der Kolonie und die damit gegebenen Yorrechte Korinths

noch lebendig war. Dies ist aber fiir das 2. Jhd., also 150 Jahre

nach der Deduzierung der Kolonie^ nicht mehr anzunehmen. Wo
wir nun sicher nicht fiber die hadrianische Zeit herabgehen diirfen,

gewinnt eine zweite Stelle datierende Bedeutung nach vorwarts

wie riickwarts: 527, 18 otrtd S’ loti Nep.sa Ttapa tot? ’ApYeiotc, xa9a-

7tep
v
Ja9pta 7tapa KopivtKoig. £v p.svtot toutw ypovtp (d. i. Ttsvtas-

tTjptSt) xai Boo 7tpo(a)xetvrai
x

)
Ttapa tote ’Ap-fslotc svspot tototBe, ware

etvat tsaaapa? (tobe) Ttavrac (iv) ivtautotc tsaaapatv. Diese Angabe
iiber die vier argivischen Agonalfeiern ist langst mit der argivischen

1) Diese Korrektur erzwingt der Sinn, denn der Redner addiert. — Die beiden

andern Erganzungen von Hertlein.



16 Brano Eeil,

Inschrift IG. IY 690 darch Corsini 1

)
in Verbindang gesetzt worden,

die einen a'j'cavodetav 'Hpattov xai Nep.sia>v xai SsPasTStiov xai Ns|t£t(dv

xai ’Avttvosimv iv
VA pfsi ehrt. Da die Fiinfzahl der Feste durch

die erst nach dem Jahre 130 hinzngetretenen Antinoeia — denn die

anderen Feste sind alter — erreicbt wird, die Rede aber, wie gezeigt,

nicbt in die Zeit nacb Abschaffnng dieses Festes fallen kann, so ergibt

sich als terminus ante quem das Jabr 130 n. Chr. A Is terminus post

quern muB man theoretisch das Jahr 20 v. Chr. ansetzen
;
denn fur

die Begriindung der Sspaarsta ist das Jahr 27 v. Chr. der terminus

a quo. Dieses Fest bestand aber ersichtlich schon, als die Korinther

den Anspruch auf die Syntelie der Argiver erboben; andererseits

zahlen diese bereits seit 6 Jahren. In Wirklichkeit muB das

Schriftstiick natiirlich noeb in das 1. Jhd. n. Chr. fallen; das

scbeint mir die wiederholt gebrauchte Bezeichnung rj PaatXeooooa

rcoXtg fiir Rom zu verlangen. Tiber sie ist ein besonde^res Wort
notig.

Diese Bezeichnung wird moglich von der Zeit ab, wo fiir das

romische Imperator das grichische paotXeuc eintreten kann. Den
altesten inschriftlichen Beleg scheint zur Zeit die athenische In-

sehrift IG. Ill 12 hadrianeischer Epoche zu bieten; der Purismus

der Literatur lafit paatXeoc = Imperator schon bei Iosephos und
Plutarch auftreten 2

),
aber schwerlich geben diese fur uns altesten

Bezeugungen die obere Altersgrenze des Wortgebrauches iiber-

haupt ab. Andererseits ist zu beobachten, daB Dionys v. Hali-

karnass, Strabo und Philo nur die offiziellen Titel SsPaatog, Kataap,

A^toxpatwp zusammen oder einzeln verwenden; bei dem letzteren

heifit der Tetrarch Herodes Agrippa noch (3aocXe6<; im Gegensatz
zu dem mit Kataap bezeichneten Kaiser Gaius 3

). Die Umschreibung
i] paatXsoouaa rcoXtc selbst weist der Thesaurus aus Athenaios nach,

bei dem der Beleg fiir seine Zeit gilt 4
). Den altesten inschrift-

lichen Beleg fiir die in justinianischer Zeit fiir Konstantinopel

1) Quaest. agon. Ill 16; J. G. Droysen, Hemes 1879 XIY 4.

2) Magie a. a. 0. (s. S. 12, 2) S. 33. 62, vgl. MommseD, Rom. Staatsr. II 764,3.
Aristides bezeichnet in dem in Rom selbst gehaltenen Panegyrikos e!c 'Pu>ptr,v,

seiner altesten erhaltenen Rede, Pins mit h vuv apyoiv (§ 107), spater und vor
Griechen sagt er paauU'j;.

3) Dion. Hal. Arch. I 7, 2. Strabo z. B. 235 Skfiasxo; Kctioap, aber 236 mit
Scheidung 6 8io; Katsap xai 6 Zepas-4;, nur Kataap 675. — Philo in Flacc. 5 Pa to;

Kataap Ayptixra xtjj HptuBou paatXeto; uituvtp und a. E. ei oi pi; fiaaiXE ;
j; xjv dXXx xts

xtov lx XT,; Kaiaapo; olxla;, ojx uttpetXe rpovopiav xiva xai xtpdjv eyjtv.

4) Also fur die Zeit urn 195: Dittenberger im Apophoreton (Berlin 1903)
^ {ktotXeoo'jaa P(up.T) Inscr. RR. II 1211, diocletianischer Zeit aus

Agypten.
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iibliche Bezeichnung (Dittenberger zu 10. 521 not. 12) q pactXic

TtojiY] (iv zq paatXtSi 'Pwii^) bieten mir die Akten der nrspriinglich

in Sardes begriindeten covoSos ^oattx^ rtBv irepi xov 'HpaxXsa adXvj-

x<jjv; nach Rom iibergesiedelt bezeichnet sie sieh um 155 als iv rjj

PaaiXESi
cP6jnj] xatotxoovxc?. Etwa zwanzig Jabre spater (173) ge-

braucht die Tyrierkolonie in Puteoli die gleiche Benennung fur

Rom l

). Es wird kein Zufall sein, dad diese altesten Belege gerade

auf Asien zuriickgehen; aber diese Generation selbst bat die Wen-
dung nicbt erst erfunden, sondern sie sicberlich sebon iibemommen.

Wie leicbt die TJbertragung der Benennung der Kaiser auf die

Kaiserstadt war, mogen dieWorte des Redners Aristides in seiner

Romrede, die unter Pius fallt, klar macben, wo es von den Romern
als Einwohnern der Stadt heidt (XIY 10 K.) : ot>S’ Sici taxtoi? opotc

PaatXsosxs 008’ stepoc irpoa^opsosi pi^P 1 Sst xpaxstv, aXX’ -q

jiev daXatta wairep Cwvy] ziq iv piaip zq<; olxonpivijc op-oiw? xai zq<; op,s-

xipai; iovta<; xsxaxtat. Von den drei bier dnrcb den Druek
hervorgebobenen Synonymen wendet Dionys v. Halikamass das

zweite in der Einleitung zu Ilepi apyauov p-qzopwv (§ 3) auf Rom
an: -q rcavttov xparooaa 'Pwp,r], das dritte im Beginne seiner

Archaeologie (I 9, 1) : zijv -fj p e p. 6 v a -(ffi xai ^aXanaTjc airaoYjc ircXw,

fp vov xatoixooat 'Pwpaiou Dad das erste, welches unsere Rede in

rj PaatXsuouaa uoXt? bietet, eintreten konnte, sobald die xpatoovts?

selbst paatXetg hieden, verstebt sicb. Es konnte dies um so eber

gesehehen als die Dicbter hier vorgearbeitet hatten. Denn bei

Melinno, also schon in v o r mithridatiscber 2
)
Zeit, heidt es von Rom:

aoi jiova, irpsa[kaia, SsSwxs Molpa

xoSos appvjxxto p a a i X ^ o v apya?,

ofpa xotpav^ov sxoiaa % * P T 0 s

AysiioveoTj]?.

Hier haben wir wieder alle jene Synonyme auf Rom vereinigt.

Die Benennung -q paoiXeoooaa jtoXis bindert also nicbt, die Rede in

das 1. Jhd. n. Cbr. zu setzen; nur wird vorsichtiges Urteil es

vorzieben, mit ihr in die 2. Halfte des Jahrhunderts berabzugeben,

nicbt sowobl wegen des spateren Auftretens von paotXso? fiir Im-

perator, als weil, wie dargelegt, die ganze Situation und die

Wendung ol xpaxoovts? ast einigen Abstand von dem friibesten

Grenztermin verlangen. Die Besprecbung der Personen wird diese

Zeitbestimmung bestatigen.

1) Die Belege in den Akten des Yereins IG. XIV 1109. 1105. 1107; alle

zusammen jetzt Inscr. RR. I 146—157. — Tyrierinschrift IG. XIV 830 = Ditten-

berger 10. 595 (Inscr. RR. I 421).

2) Stob. Ill 7. 12 (III 312 H.); zur Zeit: von Wilamowitz, Timotheos S. 71,1.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 2
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Die Personen.

Die beiden Abgeordneten der Argiver, Diogenes und Lamprias,

gehorten zweifellos den vomehmsten Familien ihrer Vaterstadt

an. Nut aus solcben werden naturgemaC die Yertreter der Ge-

meinde genommen, nnd nicht zufallig liefi sich vorher in der

Cbarakteristik ihrer offentlichen Betatigung die Tenninologie der

Inschriften naehweisen, die der Ebrang nnd dem Andenken der

ersten Manner in den Gemeinden galten. Man darf fast erwarten,

den Spuren wenn auch nicht des einen oder des andern selbst,

so doch einer der beiden Familien in den Inschriften zn begegnen.

In den Jahren 66—68 n. Chr. starb in Epidanros irp6 Spa?

(IG. IV 938, 6) nnd r,praapivoc bzb tod Saip-ovos azo iLsyiazoDV skziScov

sv Tfp jrpwTTjt tod (3ioo fjXtxiat (a. a. 0. 937, 5), also etwa im Alter

von 16 Jahren, Tito? XTaTstXtoc XTarsiXtoo oioc Tstp.oxpd<TODs Aap.-

7c p t a Athen (a. a. 0. 936—38) nnd Sparta (939. 940) iibersenden

den Eltern T. Statilius Timokrates nnd Timosthenis und zugleich

auch dem noch lebenden Grofivater Aapiirptac Beileidsadressen,

Mnsterstiicke der bekannten ‘Trostbeschliisse’. In dem einen der

beiden auf diesen Fall beziiglicben athenischen Aktenstiicke

(937, 4) heiBt es von der Familie allgemein ‘vsavtoo . . . sbyevsiau

xsyp7]p.svoo s;ri atraayjs TYj? 'EXXaSoc ajro ts twv zap' r
;

p.iv kzitpa-

vsaTaTwv avSpwv xai atto Ttbv £v§o£oTaT<ov iv aji 'EXXaSt tcoXswv.

Dies wird durch das andere Stiick so erlantert (938, 8) : suYsvsiai ts

TTjf, ’Adr
(
VY]oiv b.zb twv apyattov xai irpwTtov avSpwv . . . od govov os

Tfji ’AtbjVYjaiv suYsvsiai xai Xap.JtpoT7jTt XEXoap.Yjp.svov, aXXa xai h Tab;

IvSo^oraTat; xai si>YevsaTaTXt; TYjc 'EXXaoo; jtdXsat AaxsSaipovt xai
VA p y s t xai sv tt/. tspat ’ExtSaopwi ooSsvo; oixoo SsDTspov Y £v6psvov. Die
spartanische Adresse (940) macht ganz gleichartige Angaben, die

sogleich znr Besprechung kommen werden. Die Familie mit den
Charakternamen Lamprias-Timokrates ist nns nun durch die epi-

daurischen Inschriften in mindestens 7 mannlichen und 3 weiblichen
Yertretern bekannt l

), deren Gesamtlebenszeit sich etwa von
der augusteischen Zeit bis in die Mitte des 2. Jhs. erstreckt.
Damnter erscheint der Name Lamprias funfmal. Aus Argos
selbst stammt die schon bei der Erorterung der Festfeiern (s. S. 15 f.)

herangezogene Inschrift IG. 1Y 590, die so beginnt: a z6h.z a twv
’ApY^Ewv T. XTauXiov Aap.jrpioo uov TuxoxpaTYj Msp.p,tavdv, II spa so

c

xai Atoaxoopwv ajidyovov, und nach langer Aufzahlung aller Amter

1) Dle Stammbiiume von augusteiscker Zeit ab bat Frankel zu n. 934. 935
(dazu Korrektur zu n. 1444) cbronologisch im allgemeinen zutreffend aufgesteUt -

Einzelbeiten mtissen unsicher bleiben.
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schlieBt: xai rcpeapsbaavta tttrsp te to? ttatplSo? xai taiv 'EXXavwv itpoc

te tav aoYxXrjtov xai Ttpo? (3aatX£ac xai ta aXXa xai Xo'fotc xai epYot?

ttoXetteoadpievov apiata xai tptXotetpdtata, apetac evsxa. DaB nun die

Familie dieses Sohnes eines Argivers Lamprias zu der groBen epidau-

rischen Lamprias-Familie gehorte, beweist jene spartanische Beileids-

adresse
: (940, 3) el? wv tac 'EXXaSo? eoyevsia. ev too; paXtata . . . diro

pev taiv ’Athjvdiv to lv8o£dtatov Kyjpoxaiv yevo$ . . ., aico 8s ’ErctSaopoo

to Elva'/toaiv, aito 8s
v
ApYot>s to Ilspasoc xai 4>optovso?, atto psv ta?

AaxeSatpovtas . . . 'HpaxXrjs xai AoaavSpoc oo md-a[v . . t]a>[v] ‘/povwv . .
.

;

denn hier liegt prinzipielle Gleichbeit des Stammbanmes vor 1

).

Noch beweisender aber ist es, dafi mit Ausnahme des altesten be-

kannten Familienmitgliedes
,

des GroBvaters des verstorbenen

jungen Mannes, alle Mitglieder das romische Gentilicium Statilius

tragen und weiterbin das Cognomen Memmianns bei den durcb die

epidaurischen Inscbriften bezeugten Statiliem der Lamprias-Familie

ebenfalls vertreten ist. Die Inschriften bieten nicbt geniigende

Indizien, um einen einwandfreien Stammbaum der weitverzweigten

Familie aufzustellen
;
nnr soviet scheint das Versagen ibrer Zeug-

nisse fiir die Statilii-Lamprias-Timokrates erkennen zu lassen, daB

dieser Zweig der Familie in der 2. Balfte des 2. Jhs. n. Chr.

erlosch oder wenigstens von der sozialen Hohe herabsank, die ihr

frtiher einen hervorragenden Platz in Argos und Epidauros ge-

lt Die drei peloponnesischen Stammbaume geben wohl die argiviscbe Tradition,

wenigstens gewinnen sie aus der von Paus. II 15, 4ff. gegebenen argivischen

Genealogie Zusammenhang : I n a c h o

s

(epidaurisehe Linie) — Phoroneus —
Niobe — Argos — Triopas — Iasos — Io — Epaphos — Libye —

Belos \

Aigyptos ~ Lynkeus + ) Abag
t Pro it os (?)

I Danaos — Hypermestra !
‘

( Akrisios — Danae — Perseus —

I

Alkaios — Amphitryon -f ) ,

Elektryon - Alkmene j

H e r a k 1 e s . . . L y s a n dr o s (spartamsche Lime)

Gorgophone — Tyndareos (+ Leda) — Dioskuren (argivische Linie).

Die Erganzung Frankels 940, 6 oovy£v[eiav I1p]oTtov ist ganz unsicher, vielleicht

felilt sogar der auCere Raum dafiir; das mufi Nachprufung des Steines ergeben.

Am interessantesten ist die Angabe iiber den spartaniscben Stammbaum
;

denn

der Lysandros ist niemand anders als der bekannte Feldherr, wie der Anfang

des angeschlossenen Relativsatzes bezeugt : von hier ab ist die Zeitrechnung ‘zuver-

lassig’ (7rt0ct[v . . .]). Damit erhalt Plutarchs Angabe, Lys. 2, Xeystott 6 AusdvSpo-j

rarijp ’AptltdoXettos (falsch fur -xpixo;) oixta; piv o-!> yevesDou paat/.tzr,;, sXXuii 81

y£vou; eivat too ruiv 'H paxXe 10 Av, aus einem um ein Menschenalter alterem

Zeugnis Beglaubigung — denn die Inschriften fallen um 66—68 v. Chr., die

Plutarchbiographien sind erst unter Trajan geschrieben —
,
zugleich Belochs Kritik

(Griech. Gesch. II 94, 2) der Phylarchtradition von dem Mothax Lysandros Be-

statigung, wie sie denn schon von Busolt (Griech. Gesch. Ill 2, 1569, 3) und von

anderen Seiten Zustimmung gefunden hatte.

2 *
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geben hatte. Den Lamprias unserer Rede mit einem der inscbriftlich

bekannten Lamprias zu identifizieren, ist also unmoglich; das Yor-

kommen des Namens in dem bestimmenden sachlichen Zusammenhange

geniigt aber an sicb, nm nnser Schriftstiick in eine Epoche za ver-

weisen, deren Grenzen die nach anderen Indizien bestimmte Zeit

ihrer Abfassnng umschliefien; so findet von dieser Seite aus die

hier vertretene Datierung eine direkte Bestatigung insofern, als

die Rede aus dem 4. Jbd. beraus- nnd nm mindestens zwei Jahr-

hunderte hinanfgeriickt wird. Nichts bindert also, die vorher be-

griindete Limitation auf die 2. Halfte des 1. Jhs. in ibr Recbt

treten zu lassen; denn die Inschriften lieBen ja fiir den Namen
Lamprias einen Spielraum bis in die augusteiscbe Zeit.

Schwer und nicht ganz sicber zu beantworten ist die Frage

nach der Amtsstellung der beiden in dem Scbriftstiicke genannten

romischen Magistrate, des Ricbters, der den fiir Argos ungiinstigen

Sprucb fallte, und des zweiten Beamten, an den es sich richtet;

das schlieBt aucb ein voiles Yerstandnis des ersten Prozesses fiir

uns aus. Zwar ist jetzt soviel sicher, daG die Recbtsverfabren der

diokletianiscb-konstantiniscben Ordnung nicbt mebr in Rechnung
zu zieben sind; allein die Angaben des Verfassers sind — wobl nicbt

unabsichtlicb — so allgemein gebalten, daG sie bei der Moglichkeit

verscbiedenen ProzeBverfahrens, wie sie die provinziale Rechtspflege

fiir den vorliegenden Fall zulieB, aucb fiir die hier allein nocb in

Betracht kommende, begreuzte Zeit zu keiner klaren Erkenntnis

gelangen lassen. Der urteilende Beamte wird einfacb StxaotT]<;

(529, 19; o. S. 10, 2) genannt, also iudex; darunter hat man denn den
vom Statthalter, bier dem Prokonsul von Achaia, fiir den bestimmten
Fall eingesetzten Richter zu verstehen, einen ‘iudex datus’ 1

). Yon
diesem, so behauptet der Verfasser, ware Appellation an bohere
Stelle moglich gewesen : e£w xffi 'EXXaSo? azdyav xrjv Sixtjv (529, 18j.

Aber war der Sixaar/j? nur Mandatar des Prokonsuls, so ware die

nachste Instanz der Mandant, also eben der Prokonsul, gewesen. Eine
etwaige Appellation hatte sicb also gegen diesen richten miissen. An
welcbe Instanz ? In der senatoriscben Provinz Achaia konkurrierte
nn Appellations verfahren auch der Senat mit dem Kaiser, welcher
selbst wieder nach der zur Zeit dieses Rechtsbandels nocb geltenden
augusteiscben Ordnung die Appellationen aus den Provinzen ‘be-

sonderen fiir jede einzelne Provinz aus den Consularen bestellten’
Beauftragten zuwies. Vielleicht ist also das Vorbandensein dieser

1) Mommsen, Rom. Staatsr. II 984 f. — Den ersten Hinweis auf den iudex
datus fiir unseren Rechtsfall verdanke ich Prof. 0. Gradenwitz.
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doppelten Appellationsinstanz der Grand fiir den zweideutigen

Ausdruck e£(o rijc 'EXXaSo? : da der argivische Yertreter keine Be-

rufong eingelegt, also keine der beiden Instanzen angegeben hatte,

liefi sich aucb die besondere Stelle nicht nennen.

Der Angabe, dab ein Richter den Prozefi entschied, scheinen

nnn die Worte der Rede, welcbe auf die bevorstehende Yerhand-

lnng gehen, zu widersprecben : 530, 19 IzeiStj vov Tjplv to, p.sv t to v

Stxaartbv bzdpyei xat’ sir/dy , Xs^stv S' oox ivt p.7] tors l®evtac,

a£iooat tooto xptbTOv aoTotg avsd^vat. Man konnte vielleicht sagen,

dafi der Redner, der den Hiat angstlich meidet (n. S. 24 f.), too

Sixacsrao uzapyyi darch den Plural nmgehen wollte, oder auch dab

einfache rhetorische Ersetzung des Singulars durch den Plural

vorliege, weil dies als Attizismus gait 1
): allein das hiefie im

Grande nur Ausfliichte machen, weil eine wirkliche sachliche

Erklarung feblte. Fiir die Losung jenes Widerspruches hat man
529, 22 aXXa za jjisv uzsp rijc xoXscog Sixata xai tu>v pTjtoptov, el jiovov

ocxoostv I&eXot? xai Xefsiv aototc sJttTpaxsnq rJjv Stxvjv
, ££ oxapyijg

zeoarj . . . oti Se yp-'q xai zoic; rrjv zpeapsiav taotYjV xpoadYooat St’ ^uwv

zeta&Tjvat, (uxpa xpoadsivat yp-'q zspi aortov mit jener ersten Stelle und

dem Schlubworte: xpivotg av aozbq za Siovra zu verbinden. Die

Gewahrung der Moglichkeit einer neuen Yerhandlung kann yon

dem Beamten, an den die erste Klage gekommen war, ausge-

sprochen werden, wenn er durch sein Amt pratorische Kompetenz

hat, um durch ein decretum die in integrum restitutio zu voll-

ziehen. Das ist bei dem Prokonsul von Achaia als Provinzial-

statthalter der Fall. Er wird sie aber nur vollziehen, wenn er

gepriift hat, ob die Voraussetzungen der in integrum restitutio

gegeben sind. Allein auf diese Priifung des Prokonsuls geht das

xptvoi? av ta Ssovra des SchluBsatzes und so auch das Enthymem
530, 15 tooto yip p.ovov XeixsTat zol; aStxoop.svon; el? to ctolBjvai t6

Toysiv StxaaTOo xpivetv ts ID-sXovto? xai Sovapivoo xaXwg. Yon den

beiden Formen, in denen die restitutio erteilt werden kann 2
),

scheidet die eine, nach der ohne ein weiteres Verfahren der friihere

Zustand wieder hergestellt wird, hier aus; so mubte also — dies

ist die andereForm — ein weiteres Rechtsverfahren, ein ‘iudicium

rescissorium’, angeordnet werden, in welchem die Rechtsanspriiche

— Ta Sixata — der beiden Parteien, von ihren Yertretern — twv

pTjTopwv — vorgebracht und von neuem, als ob der erste Prozefi

1) Galen. XVI 67 K. Vgl. Schmid, Atticism. IV 47; Herbst, Galeni Perg.

de atticissantium studiis testim. p. 71.

2) Salkowski, Institutionen 8 S. 111.
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nicht stattgefunden hatte, gepriift warden; daher 531,4 atoirov SI

ou ypTj voatCs'-v to ty]v Sixtjv avaSixov iroieiv. Der Verfasser setzt

voraus, da6 wie fiir das erste Verfahren so auch flir das erbetene

zweite ein besonderer S'xaanfc, index, emannt wiirde 1

)
and dad

dieser als Mandatar des Prokonsnls den Argivern die gleiche

Geneigtheit entgegenbringen werde wie dieser selbst, dessen Wohl-
wollen vorausgesetzt wird. Indem er non den zunaehst iiber die

restitutio in integrum befindenden Mandanten mit dessen voraus-

gesetztem Mandatar fiir das indicium rescissorium zusammenfafit,

sagt er pluralisch id t dj v Stxaa tiiv t>7rdpyet xat’ soya?. Sind die

beiden Richter bier zatreffend bestimmt, so ist die Situation diese.

Durch einen index datus sind die Argiver nnter einem friiheren

Statthalter verurteilt worden. Der Amtswechsel hat etwa sechs

Jahre spater einen fiir Argos gestimmten Statthalter nach Achaia
gebracht; an ihn wenden sieh die Argiver nm Wiederaufnahme
des Yerfahrens durch eine Gesandtschaft, welche der Verfasser
des Schriftstiickes bei dem Prokonsul einfiihrt.

Wer ist dieser Verfasser? Wir haben folgende Indizien.

Erstens: er ist kein Argiver. In dem gesamten Schriftstiicke ge-
brancht er nur objektive Bezeicbnungen fiir Argos oder dessen
Burger: -q roXt?, q twv ’Ap*f$twv irdX'?, ’Apyeioi, nirgend findet sich

ein q tcoXi? %wv
, -q xaxpic; oder qp.el<; in dem Sinne, dad der

Sprecher sich damit als Argiver ausgeben wollte; von Argos
wird eben stets in der 3. Person gesprochen. Ferner stellt er
530, 4 ff. Lamprias und Diogenes deutlich so vor, dad sie nicht als
seine Mitbiirger erscheinen. Den starksten Beweis bildet das
<paat in dem Satze zabxqs -qpfrv, u>; <paoc, xq<; xaivotopua? gJ3Sofioc

ootos iv:aoTd? (527,4). Das ist klarlich die Aussage der Argiver,
die durch genaue Angabe der kurzen Frist die xcuvotopia diskre-
ditieren soli. Dem Verfasser ist von ihnen diese Angabe gemacht
worden; mit fuhlbarer Reserve gibt er sie weiter. Ein Argiver
konnte so nicht sprechen. Zweitens: er nimmt aber deutlich
Partei fur die Argiver, identifiziert sich mit ihnen, wenn er sagt
xapcuTYjadp-sda gsTpEio? aotoo? (die Korinther) x&v naxipm
(ppoveiv (j-eiCov (529,8) und heeiSq vov -qp.iv td ply twv 5txaaru>v
orcdpz=i xaXw? (o. S. 20). — Drittens : er ist nicht einer der von
Argos fur die dvaSixEa bestellten Anwalte, denn sehr scharf zieht
er die Grenze zwischen sich und diesen, indem er nach Erorterung
der rechtlichen Verhaltnisse abbricht mit den Worten dXXd ta . . .

Sixata xat twv pr^dpaiv . . . mrapyfjc iteoo^ (529,22). — Viertens:

1) Daher 529, 24 d . . . >iT£tv friTparetr) . . . xpiSbjaeTai.
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er steht vermitteliid zwischen der durch die Abordnung vertretenen

Gemeinde und dem Prokonsul : iretpmvtat (die Abgesandten) povjBstv

aor^ to Stxatov St
5

ij p. w v
,

p. s l c S’ otodts S'.a aob (530, 14). Der Plural

wird als der rhetorische des Sprechenden durcb sipTjtat . . . 3 y’

lp.6? \6yo<; des Schlusses erwiesen, wenn dies auch eine hier libel

angebrachte "Wendung ist (u. S. 41,1), und so ist er auch an

der vorhergehenden Stelle (530, 1) zu verstehen : on Ss yp-jj ioi?

TTjv irpsajBeiav taoTYjv Ttpoadyooat St’ ^p.d>v setalMjvoti, p,txpa Ttpoattetvat

ypij irspi aoTwv, die allerdings nicht nur wegen der zweideutigen

Stellung von St’ t^jkuv einer Erlauterung bedarf. Der Zusammen-
hang ist dieser: iiber die Rechtsfrage werden auch die Rhetoren

sprechen, wenn ihnen in einem neuen Yerfahren die Gelegenheit

dazn geboten wird; weil aber die Fiihrer dieser Gesandtschaft

Glauben finden (glaubwiirdig erscheinen) miissen, muB ich kurz

noch iiber sie orientieren. Es sind unpolitische, vaterlandsliebende

Manner, die der Vaterstadt zu ihrem Recht durch mich verhelfen

wollen, und ich wieder durch dich. Es ist klar, daB St’ r^p-wv zu jrpoaa-

yooat gehort; denn wlirde es mit 7tsto&fjvat verbunden, ergabe sich

der Widerspruch, daB ihnen allein aus der Person des empfehlenden

Sprechers hier Glaubwiirdigkeit erwirkt werden soli, nnmittelbar

darauf aber der Nachweis der Glaubwiirdigkeit aus ihrem eigenen

Leben angetreten wird l
). Da nun die beiden genannten Yertreter

von Argos, Lamprias und Diogenes, selbst die iibrige Gesandtschaft

vor den Prokonsul fiihren, kann der Yerfasser nicht der xpooaycov

sein, nicht die Rolle des ehemaligen Jtpo£evos spielen, dem das

1) Die Worte xrjv zpeu^etav TO'jTTjv irpoaoyo'jst lassen in abstracto zwiefache

Deutung zu, je naehdem man irpsspsfav rpoaayEiv in eigentlichem oder in iiber-

tragenem Sinne faBt. In jenem ist die Verbindung uralt, z. B. sclion im atbenischen

Chalkidierpsephisma IG. I suppl. p. 11 n. 27 a 12 (= Dittenberger Syll. 17)

;

-petj^euetv im Sinne von Ixeteosiv belegt der Thesaurus erst mit Phalar. ep. 33

i.xTjaiyopiu -peapeucsotpLevu) Sia xuiv Duyax^piuv. Wenn man das Y erb auch so gebrauchen

mochte, so bezweifle ich doch, daB das Substantiv irpEOpei’a gerade neben -posoysiv

sich seiner eigentlichen Bedeutung entauflern konnte. Die phrygische Inschrift aus

der Zeit des Pbilippus Arabs, Dittenberger 10.519, 12, sagt daber xfjvSs tr
t
t ixtxe([av

u]piEt-v jtpoaayopEv Eyifyyuot too otxafou tt
(
{ ocjrjSEcot <«>;> it to’jxoic (wo ich ib;

eingeschoben habe ‘nach MaBgabe dieser unserer Yerhaltnisse’). Also wird an

unserer Stelle Trpoadyetv tyjv npEOpEtav im eigentlichen Sinne zu fassen sein. Ich

weifi wohl, daB gemeinhin nur ein Gesandter oder zwei an die Kaiser abgeordnet

werden, wofur der sollenne SchluB kaiserlicber Antwortschreiben : EirpfoflEuov .. .,

ott to itpoStov oo&fjxin, Ei jxi] -poi/.a hnatr/Tfam zablreiche Beispiele liefert
;

allein

bier gebt die Gesandtschaft augenscheinlich in die nachste Xahe von Argos, so

daB sie wohl eine groBere Anzahl von Mitgliedern zahlen konnte, deren Fiihrer

eben Diogenes und Lamprias waren.



24 Bruno Keil,

jrpoaaYstv jrp6? pooXijv u. s. w. oblag. In welcher Eigenschaft redet

er also? Ware er ein Homer, wiirde er ohne weiteres als der

patronus von Argos zn rekognoszieren sein; aber er ist sicher

Grieche ('Ptofiodot? 526, 19 ;
'Pt&fiatxijv atrotxtav 529, 6). Mit dem be-

qnemen Namen aov/fropog ist anch nicbt geholfen; denn die Sache

ist ja noch gar nicht in dem Stadium, in dem ein solcher das

Wort ergreift. Man wird also in ihm einen vornehmen, vielleicht

mit romischem Biirgerrecbt ausgestatteten Griechen zn erkennen

haben, der in naheren personlichen Verhaltnissen zum Prokonsnl

stand, so daB er sich bei diesem der argiviscben Gemeinde annehmen

konnte. Vielleicht ist man geneigt, das Fehlen jeder Motiviernng

seines Auftretens fiir Argos von diesem Gesichtspunkt aus zu

erklaren. Gehorte er etwa zu dem groBeren Gefolge des Statt-

balters, in das dieser gerade ancb vornehme, kundige nnd ver-

tranenswiirdige Provinzialen znr Unterstiitzung seiner Amtsfiihrnng

zu bernfen pflegte l

),
so war seine Stellnng zu Argos dem Statt-

balter bekannt und jener Motiviernng bedurfte es vor diesem nicbt.

Allein wo ist die Gewahr dafiir, daB wir den wirklichen Beginn

des Schriftstiickes besitzen? GewiB, was wir als ersten Teil jetzt

lesen, ist ein sachliches Prooimion
;

sellbefit dieses einen personlichen

Eingang aus ? und es fehlt docb ancb jede Anrede an den Richter.

Also das Fehlen der personlichen Motiviernng lafit niebts fiir die

Charakterisierung des Verfassers erschbefien: ein kurzes Eingangs-

wort, das nebst der Anrede auch sie enthielt, konnte abgefallen

oder weggestrichen sein.

MuB nun auch die Person des Verfassers 8

) in dieser Hinsicht

unbestimmt bleiben, der Zweck seiner Komposition ist umso deut-

licher : sie soil die Sache, die zu vertreten die Gesandten erschienen

sind, beim Statthalter befiirwortend einfiihren und die Fiihrer der
Gesandtscbaft selbst empfehlend vorstellen. Das keifit griechisch

oovioz&vat. Haben wir nun eine ejuaroXi] auazav.y.r'i vor uns?

Die Tecbnik.

Der Verfasser will sich von den pvjtop=; unterschieden wissen
(s. S. 22), das ist vielleicht Pose. Hhetorische Fachbildung hat er
jedenfalls; seine Technik zeigt es. Am J beweisendsten ist die
Behandlung des Hiatus. Der Verfasser vermeidet ihn so angstlich,
daB abgesehen von den sogenannten entschuldigten Hiaten, die
eben keine sind 3

), nnr ein einziger in dem iiberbeferten Texte sich

1) W ie aus dem Brief des Fronto an Antoninus Pius, p. 169 K., erhellt.

2) Oder Entsenders; das bleibt sich gleich.

3) Am auffallendsten am Schiusse des durch absolute Partizipialkonstruktion
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findet nnd zwar bei einem Eigennamen: Kopivthoi sXartov 529, 16. 17,

wo der Sinn die Umstellung eXarcov re. laybstv lp.eXXov oi Koptv&tot

oder die Streichnng des Namens verlangt 1
). Die Wortstellung

verrat oft die Hiatseheu: 526,6 ist spyoo ganz beirrend an den
SchluB des Satzes verbannt, um es nicbt auf Tpwtxoo oder MtjSixoo

folgen zu lassen; Z. 13 adooXmtov asi statt asi a§.; ebenso ist wohl
die Stellung Z. 23 ot xpaioovtes asi zn erklaren, obwobl bier rhyth-

mische Riicksichten mitgewirkt baben (u. S. 26. 29) ;
527, 14 a^dsvtas

jcaXat statt rcaXat asp., wozu das normal angeordnete rcaXat So&staav

parallel steht; 531, 2 atttav aorjj statt aorg alt. Es beiBt ferner

526, 4 Tpiocxoo xad-atrsp, 21 abrfj xath, aber 7 a£tov 5(e) toajtsp,

allerdings 527, 19 xadarcep aneb im Beginne eines Kolons. Selbst

bei der Elision wird Yorsicht geiibt: Formworter wie eTrstta

werden elidiert (531, 2), aber lmeXoop.sv(a) apxtooc 528, 4 ist

das einzige Beispiel seiner Art
;

ein zweites bat er 526, 9. 10 in

apyata trco? stvat darch ein Flickwort vermieden 2
).

Zweitens zeigt sich die Kunstsprache am Rythmus. IJber ibn

ist vorweg zu sagen, daB vom Meyerscben Gesetz sicb noch keine

Spur findet. Ware es anders, konnte die Rede nicht in die fiir sie

hier in Anspruch genommene Zeit gehoren. Selbstverstandlich laBt

sich in jeder Kunstprosa ein groBerer Prozentsatz von Klauseln

nach diesem Gesetze lesen; das ist durch die Akzentgesetze des

Griechiscben gegeben; es kommt auf die YerstoBe gegen das Gesetz

an. Hier geniigt es eigentlich den ersten Satz zu lesen : JtoXXa piv

av n? siicetv eyot
|

asp.v6vstv aorijv itteXcnv
|
jtaXata xai via jupafftata

;

soviel Einschnitte, soviel YerstoBe. Der nacbste Satz scblieBt mit

Ixstvot? Spyoo; dann Z. 15 avSpstac r,v, 19 raxtpie ijv aoiTj. 527 begegnen

ays&ivrac itdXai, tsXsiv elwdaatv and gar svtaototc tiaaapat, ebenso

528, 10 gevwjj d-icf, 529 aovtsXstv Ttpoo^xst, <ppovetv p.si£ov, Gitapyi)? icsoc-fl,

530 6pd-wi; xptthjasTai, p-s^aXT] fevTjTat u. s. w. Was von dem Yer-

baltnis dieser Rhythmik zum Meyerscben Gesetz gilt, besteht

natiirlich erst recht in Bezug auf die von P. Maas s
)
beobacbtete

gebildeten Yordersatzes 531,8 ovto; — flioo, f
t

6b ptiv; vgl. auch bei Disjunktion

531, 12 fjfttsu rj.

1) Die iiberlieferte Wortstellung fuhrt zunachst zu der irrigen Annahme,

dafi ot KopfvStot das gemeinsame Subjekt zu dem mit ts — w\ disjungierten Satze

sein solle.

2) Den singularen Fall einer Krasis wie <xod eja>::Ep bat erst moderne Er-

ganzung hineingebracht
;

es ist <olkv>7:sp zu lesen : sie ergab sich den Komem

durch Symmachievertras, w o h e r denn auch sie wie die andern Staaten u. s. w.

Ygl. u. S. 31,5.

3) Wochenschr. f. klass. Philolog. 1911, 1254 f. 1258.
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Klauseltechnik, welche nur zwei oder vier unbetonte Silben zwischen

den beiden letzten Akzenten duldet.

Die Rhythmik der Rede ist eben durchans noch quantitierend.

In wie starkem Mafie eine solcbe iiberbaupt vorbanden ist, mbgen
folgende Beispiele zeigen.

Ans dem Schlnsse des Prooimion

526, 18. 9 xwy jrdyo xwy jrpoyovwv uu uu_uu
jraxpt? TjV aoxr]

19/20 rj xaxd ^o[i[j.a/iav ojrq-

xooasv

22 xwv aXXwy Stxatwv

23 ql xpaxooyxs? aei u u u
|

Parallel-Klauseln.

527,2. 3

528,5

6

8

Ferner

otixw 7ap slirsiv sojrpejceaxepov ‘) u u u u _
aizb XT]? PaaiXsoouaT]? jroXew? uu_uu jxuu —

aoxol [iev eixgxw? (pipooat u_u_uxuffi
Sia xav jtXooxov

xwv dvaXwpdxwv xo piystto?
|

— u cs u u

( <])VOO[ievwv XTjy xsp<Jnv xoo u . u __ u u

tppov7j;j.axoc
|

’Apystot Se y

p

7j[idxa)v x(e) _v_u__u_u_u_u_iu_
eyovxs? EvSssaxspov

Hier herrscbt also von Z. 5 ab durchans der jambisch - tro-

chaische Rhytbmus, unterbrochen nur durch die mit Trochaeen ja
auch im Drama zusammen verwandten Kretiker; das letzte Bei-
spiel ist ein trocbaeischer katalektischer Tetrameter, allerdings

ohne die legitime Diaerese nach dem zweiten Metrum. Der gleiche

Rbythmus klingt schon vorher durch

528, 1 ou yap I? yopTjytav aywvwv _
yop-vtxwv t] p.oo(3ixwv _ u u _
01 Kopivthoi jtoXXwv Siov- u u _

xat */pYjp.duoy

Nach jenem Tetrameter schlagt der Rbythmus, der schon
etwas lange innegehalten ist, plotzlich um
528, 9 xat £svtxyj iHa xat xap’ dX- — u u _ u _, _ u _

Xot? ejetSooXsostv dvay- _uu u _ uux.
xaCopevot

jew? oox dStxa jisv uuu _
xai Ttapavopa

| _ u u u r;

1) Die natiirliche ^ ortstellung d~. verdurbe den Rhythmus.
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528, 9 rijc S£ Tcspi rijv zoXtv dpyal- _uuu*uu-
ac Sovap.su>c ts xal go^tjc _oou_u

ava£ia xstaovtat u _ u u

Die Kiirzen steigem sich tmd schwellen wieder ab. —
529, 1 [Ixscsdat vop.ip.otc

|

u u u _
3 LjrpooetXifjipsvat ftdXeax;

j

u u_uu_
3 rrjv xwv xaXatwv vop.ip.wv sqa UU^-UU u u

xwat aep-vdtYjta
|

_ u u _ cr

4 jidXXov si? Kdp'.vdov 75 Ko- _ u_

u

,

pivd-iotc si;
1

) *Apyo<;

aovxeXstv xpoafp/'.sL _ u u

Dann wiegt sich direkt anschlieBend die Rede anf Kretikern : 5. 6

si 8e xolc vuv 6jidp£aat (irspl) rijv JtdXtv
2
).

Von 10 ab beginnen die Rhythmen zn jagen:

xalc xspi rrjv "EXXaSa UU UU UUJ UUU u UU
|

Sis(p6Xa£av iroXsaiv e'{hp.a

xaoxa xaxaXosiv xal xai- UWU _ UU __ UUVJ

voxopelv Sri pXapiQ

Ganz ahnlich geht es von den reinen Jamben plotzlich in er-

regten Rhythmus iiber

530, 5 stxsp ttc aXXoc xwv xad-’ __ .i. u u _
7jp.dc, X7]C TtoXt-

6 xeiac 8s xa p.sv ypTjatp,a xal — UVJ uu UU U U _2_ _L u

xepSaXea Staxs'pso'j'aotv

6 . 7 x’jj iraxpidt 8(e) ixapxsfv UVJVJU VJ U«JV-AJ u _i. U

del xaxd 86vap.1v rcpo-

Dop.oop.svot

In 6 bietet fur xa piv yp-qatp-a die Vulgata xa p,ev Ivvop.a, was
keinen Sinn giebt; im Vossianus ist nur p.a erhalten;
Hertlein verlangte svxip,a. Das stort die Rhythmen. Mit yp7jatp,a

erhalt man Cboriamben, die auch ebenso auslaufen wie in dem
allerdings ohne die gebrochene Klausel schliefienden Kolon

531, 11. 12 t) Tcspl xoo rcavxdc d-pn- _ u u u u uuobuu —
vtCdp.svov axoO'aveiv

SchlieBlich fallen vernehmlich ins Ohr anch die Rhythmen

1) Man ist versucht "Apyot (s. u. S. 31,3) zu schreiben, dann ergibt sich

ein hyperkatalektischer trochaeischer Tetrameter mit einem Ithyphallikos als

Klausel, der sein genaueres Entsprechen im rorhergehenden Kolon hat.

2
)

S. 0 . S. 6
,
2 .
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aiTt'xv aorjj yevsalla*. _ u u _ Tj

s It; toy ejtstt(a) at- u o
~

wva pXdpyjc toaaotT]?. _ uu _ o -

527, 15. 16 toyov 3(e) oogs try ap- u u —^
yry ojiaydsytac _2- u _l _2

vov d(pif
i
p^ad,ai -2- o a. —

try xpoyoptav iqc _uw
•f^tcbxbjaay j-uu-U

Soviel zum Erweis nnd zur Erlauterung der rhythmischen

Komposition des Schriftstiickes im Allgemeinen. Unter den

Klauseln im besonderen ist die kretiscb - antispastiscbe Form
u _l _L xy, die eben 527, 15. 16 dreimal zeigte, stark vertreten, doch

nieht so, daB sie auffallend iiberwoge: 526,13 jrXvjotov jtapotxoovtac,

527, 1 Ttpoaysvopivirjv aotoi? _), 3 sic xaxiav iTrapddvtss

528, 21 tooto jrpoalhtY]
;

29, 7 dirotxlav l8s£avto, 9 Tratspcov apovsiv

psiCov; 530,6 SwcTt^psoyaatv (w u .L-t-u), 9 elc to awd'ryat
;
531 a&avd-

tooc otiaac (dgl.), 15 (ptXovstxtac diraXXa£at, 16 rcdvtaic ayayxatoy.

Der reine Doppelkretikas _ u u_ ist nicbt za haufig ver-

treten : 526, 2 av tie eiiceiv syot ; 528, 6 (dva)Xwpdttov to psys^-o? (o.

S. 26), 16.17 (jcoXoitpaypov)ot>p£voi potStoo, 18 (psyd)Xiov dvaXwpatwv

;

529, 6 (

c

EXXd)3o<; axdycov try SIxyjv

;

530, 7 (Sova)piv Ttpoiiopoousvot,

17 xal Sovapsvoo xaXuic.

Hierber stelle icb auch die gebroebene Klauselform

die sich iibrigens mir 528,12 avd£ia irstoovtai
, 19 eloiv ojreo&oyoi,

530, 12 <!>so5oc IX^yyovtsc findet.

Gebrocbenen Rhythmus mochte ich aber nicbt mehr in den
Klauseln annebmen, wo auf den Kretikus eim Molosser folgt

:

— u
>
eine Form, welcbe immerbin secbsmal vorliegt: 526,6

7tXeov ixelvotc spyo’j
;
527,7 (d)ywvac atSsoftsvtsc; 528,5 JtapSdXsic

3>vo0vtat ; 529, 13 ypwpsvoo? tyj
, 18 (^staCops)vov xaxw? yat-

veoOai, 24 I? oitapy^c -suay;. Icb ziehe bier die Lesung j. u _z. _ ^ _
vor, da jambisch-trocbaische Ausgange bier baufiger sind; die sebwere
Silbenfolge entspricht der Yorliebe des Yerfassers fiir schwere
Klauseln, wie 526,15 tijc toyoooTjc ry avSpslac

Oder 527, 22 Iviaotoic tsaaapa-v w _ _ _ _ „ ;
solche Klauseln halte

icb teils fur rhythmenlos, wie die der letzten Stelle, wo ersicht-
licb logische, nicht rhytbmiscbe Wortstellung gewollt ist, teils fiir
nicbt analysierbar, da wir nicht wissen, wie die Deklamation die
Tempi genommen bat.

.

Bei dem nicht seltenen jambisch-trochaischen Rhythmus finden
sich naturgemafi auch die entsprechenden Klauseln hiiufiger, und



Ein Aoros mTATIKOZ. 29

zwar iiberwiegend mit jambischem Ausgang z. B. ?spac ig-gpilb]

526, 11, <poXa£at xfy tcoXlv 14, SsovxaL ypTjpdxoy; 528, 3, (ircOxpoMxsnj

rijv Slxtjv 529, 23.

An Zahl halten den Klauseln mit Contretempo u_l_,

^.uuyj-ui, j-uu^iu fast das Gleichgewicht die sog.

logaodischen

:

527,6 OOXE X7JV ’HXstWV LXXsXEtaV — u u uu u

530, 3 Tcpocsdetvai ypy] irepl aoxdjv u u _

530, 20 oox svt p.7] xox(e) Icpdvxac __uu_uu_u \

21 a£tooat xooxo Txptotov — u — u u u >

aoxois avsaHjvat uu /

531, 18 xpivotc; S’ av ao-xos xa Seovxa u_, _uu_u;
im Glykoneion mit kretischem SchluB

:

526, 4 itaXata xal vsa Tcpd^p-axa u_u uu_uu
527. 11 xtov Nspian* auyxpoxouai

IXavTjYUptV _uj u_uu_u_,
526. 12 IxeiHev CtTCOIXtOt u uu u

531, 8 t'vxos yap aoxotc 6X1700 [5 loo u _, _uu_u_ (wie akata-

lektisch zn dem eben ange-

fiihrten Kolon 531, 18)

529, 15 sppaiov eyovxac vffi 7tXsove$t'a<; (u u u ) uu u

Besonder3 beliebt ist der choriambiscke SchluB z. B.

:

526, 22 rsj 23, xwv aXXtov Sixaioav ru ot xpaxoovxec ast.

531, 10 i-u 11 d7xoXeadat xptvdp.evov ru rr,v Slxtjv dxsXfj

529,1 ru 3 sTcsa&ai vop.ip.ots ru 7xpoastXTf]!pevai xoXetos.

Ferner 527,23 XeixoopYoovxa? aira£
;
528,10 avcrf/.aC6p.svoi (0. S. 26);

Besonders bezeichnend ist, dafi in diese Klausel sowohl das Prooi-

mion (526,23) wie die Gesamtargumentation (531,7) auslauft:

xpaxoovxes asi wie xpocxovop.svov.

Diese Rhythmik entspricht durchaus der Rhetorik eben der
Zeit, in welche hier das Schriftstiick verwiesen worden ist. Nur
halt sich der Verfasser zu seinem Vorteil von Einseitigkeiten und
Ubertreibungen in der Yerwendung eines einzelnen Rhythmus
frei

,
wie solche Norden an Musterbeispielen aufgezeigt hat. Er

hat MaB gehalten, und dieses MaBhalten wird die folgende Ana-
lyse auch an seiner sonstigen Technik aufweisen.

Jeder ‘Schriftsteller’ jener Zeit ist Atticist oder will es sein,

weil er es sein mufi; auch der Verfasser unseres Schriftstiickes ist

es. Das wird nicht so sehr durch Orthographika, fur die keine

handschriftliche tlberlieferung Gewahr bietet — wie etwa durch

Sixxa, xsxxdpojv (527,18.8), woneben xsooapec, xeaoapat (527,21.22)
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und xpeioaov (531,11; xpsfttov 531,6 fehlt jetzt im Vossianus), oder

£op.p.or/iav, copseps’ (526,20; 531,5), woneben ao-fitpOTstv, oovtsXstv

n. s. w. steht — als vielmehr durch Wortformen, Wortwahl, Wort-

bedeutung und durcb die Syntax bewiesen. Gegen die ersten finde

ich keinen Anstofi
;
denn svt= svsou 530,21, falls man es hier er-

wahnen will, ist trotz der Verponung 1

), die es durch die Atticisten

— aber erst nacb der Mitte des 2. Jhd. n. Chr. — erfahren bat,

unbeanstandbar. Bezeichnend das att. lajisv 527, 8. — Die Wort-
wahl gibt zu Bemerbangen Yeranlassung. aSooXsotog 526,13 hat

zwar der Kvniker Krates (Frg. VI Wachsm.) gebraucbt, es ist

also vorbellenistisch, so daB es wohl nnr zufallig fur uns zuerst

bei Diodor auftaucht, aber es ist eben aus Attikern nicht belegt 2
).

Anders steht es — um dies der Bedeutung wegen gleich anzu-

schlieBen — mit imSouXeostv 528,10; dies hat der Verfasser, wie

es jeder Schriftsteller zu jeder Zeit tun konnte, selbst gebildet,

sprachlich richtig und sachlich sehr treffend (o. S. 4f.). Unattisch

ist Ttpoud-saO-a'. ‘hervorkehren’ 529, 20 (o. S. 10, 2) und irpovopfa

527, 15. In der Bedeutung ‘Vorweiderecht’ kommt dies Wort schon

anfangs des 4. Jhd. v. Chr. in Akarnanien vor, in der von ‘Privileg’,

wie hier, fur uns zuerst in augusteischer Zeit; es ist natiirlich ein

anderes Wort als jenes. DaB es ein hellenistischer Terminus war,

ist anzunehmen, aber er scheint erst spathellenistischer Pragung 3
)

;

1) Schmid, Atticism. II 105. Ill 121. Die Zuriickhaltung der spateren Atti-

cisten beruht auf falscher Verallgemeinerung der Verponung yon evi = h~l und
Ubertragung auf evi = evssti. Diese liiCt sich noch nicht aus LXX nachweisen,
vie es nacb Brugmann-Thumb, Gr. Gr. 320 erscheinen konnte, wo auf Helbing,
Gram. d. LXX 108 verwiesen wird

;
an beiden Stellen — Sir. 37, 2 ;

IV. Macc.
4, 22 (so) — liegt die altere Bedeutung vor. Audi fvespev Ath. Mitt. 1908 XXXIII
147 n. 3 a. E. ist nicht ejuev, wie Kretschmer, Glotta 1910 II 332 angibt, sondern
heiflt ‘wir sind in dem Grabc’

; der Erblasser denkt an die Zeit nach seinem
eigenen Tode.

2) Doch wird darauf Niemand mehr viel Gewicbt legen, der sich durch die
Papyrusfunde Jahr fur Jahr belehren laCt, eine wie zufallige Auswahl aus dem
attischen V ortschatz wir haben. Es geniigt auf die ’I/veotou' hinzuweisen.

3) Den altesten Beleg fur -povopia privilegium bietet anseheinend Strabo 709.
Es folgt Philo

;
deu von Sophocles, Lex. Rom.-Byz. Per. angcfuhrten Beispielen (de

mundi op. 30 [I p. 9 C.-W.], de Abr. 150 [IV 34] ;
de spec. legg. II 157 [V 123] ;

de
virt. 107 [V 297]) fuge ich, weil datierbar, hinzu Philo in Flacc. 5 (522 M.) itpovopdav
viva -zed vipijv IXeiv. Das Stobaeusexzerpt II 48,25W. ist nicht zu datieren, kann
aber alter sein als diese beiden Zeugnisse. Iosepbos, Plutarch u. a. sebliefien sich
an. Das Alter der Photios(-Suidas)glosse -povopta; und der Hesychglosse ist un-
bestimmbar. Aus Inschriften kann ich es nur aus Delphi um 120 n Chr nach-
weisen: Bourguet, De rebus Delphicis q. s. S. 34 zpcfWav, rpovopi'av, T5{ oi-

y.

ta; (seme Erganzung S. 78 ist ganz unsicher); es steht hier fur dre alte
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die alte Terminologie hat der Yerfasser in anderem Zusammen-
hang 526,11 k^ped-q '). — In der Wortbedeutung be-

obachtet man anch nur wenig Anffallendes. (Jiijcpov ^svs-f/.siv 529, 21

vom Richterspruch ist eine verungliickte Mischbildnng ans dem
alten tyfjcpov tpepeiv und dem spaten xsXo? kxyepsiv (Dion. Hal., Plu-

tarch) 2
). Socsonreiadat 529. 21 steht in der von den Atticisten (z. B.

Moeris u. d.W . ;
mehr Schmid a. a. O. Ill 111) als hellenistisch

verbotenen Bedeutung von atSeia&at. Nicht belegt ist ans alter

Zeit xpatoveo&ai in der iibertragenen Bedeutung von ‘sich test ver-

dichten’, die es 531, 16 in jnaoc (k<;)
3
)
iayopbv . . . xpaTOvd{t,svov hat

;

aber es fehlt nicht an iiberleitenden Belegen, die die Worterbiicher

bieten. In 7cav7jYoptv aoyv.pov£lv 527,11 ist das einzelne Wort atti-

cistisch probat, aber aopipoTsiv vom Zusammenbringen von Massen

ist doch nur hellenischer Gebrauch 4
). Wenn oTraYeodai irpos aovxs-

Xetav (527, 24) durch die Praposition zpo? statt si? befremdet
,

so

liegt nicht spater Sprachgebrauch vor, sondern stilistische Willkiir

des Yerfassers 5
) ;

denn auch jener kennt anscheinend (nach den

Lexika) allein uK&ysa&ai zXq xt. — Man muB also schon scharfer zu-

Formel (trpopLCt';TE(av) -poEoptav zpoSixi'av, (vgl. Lucian. Abdic. 23 xai zposopias

xai axeXsias xai 7,povap.i'ac) bedeutet also wirklich Privileg, nicht ‘das Vorweide-

recht’, in welchem Sinne ich es Anon. Arg. 312 Anm. fur Stratos (1G. IX

1, 442, 5) nachgewiesen habe. CIG 4892, 1 (diokletianiscbe Zeit) ist irpovophov wahr-

scheinliche Erganzung, dem spateren Sprachgebrauche gemaB. So bieten auch

die Papyri nur rpovo'puov : das alteste sicbere Beispiel P. Fior. I 57, 14 ist von

223/5. Dann P. Oxyr. I n. 136, 38 vom J. 583 und ebenso, was mir Herr Preisigke

freundlich nachweist, aus den P. Cairo (ed. J. Maspero) n. 67002 Col. Ill 8;

67009 Y 10; 67019, 5; 67032, 94 aus spiitbyzantiniscker Zeit. Der Beleg aus den

P. Soeieta Ital. n, 56, 9 vom J. 107 n. Chr., der der alteste sein wiirde (ebenfalls Nach-

weis Preisigkes), 7rpovop{(. .
.)

tottou wird, da es sich hier um Sehafweiden handelt,

7rpovofit'a oder rpovoptov eine Weidegerechtsamkeit bedeuten. — Ilpovouia ist keine

Ubersetzung des romischen privilegium
,

sondern rein griecbische Terminologie

(-poStxt'a, Trpoeopi'a u. s. w.). Der Terminus muB also alter als unsere Belege sein.

1) 4>tXi'riiou . . . xai ’AXe?«v5pou tujv tAyj 526, 18 kann man ihm nicht als

spate Spracbe vorriicken, da er an Thuk. VIII 1. 89 und Xenoph. Mem. Ill 5, 1

Vorbilder hatte, auf die sich Lukian und Aristides fur ihre Verwendung von 6

tAvi berufen haben werden.

2) DaB irjoov dxcpepetv sonst erst aus Theodoret. h. e. I. 21,8 (p. 71 Farm.)

belegt wild, beweist nichts.

3) xai to fxtao; . . . isyupdv Tip ypovui xoaxuvopuEvov im Yoss.; gegen die Ein-

setzung der Vulgatlesung oe bemerkt Diibner, daB oi nicht dagestanden zu haben

scheine
;

xai — o l widerspricht auch der Simplizitat des Partikelgebrauches hier.

Ich habe d; (die Form auch 528, 1 uberliefert) in adverbialer Bedeutung einge-

setzt, durch den Rhythmus geleitet: xai to puoot h iayupdv Tip ypovip xpaTuvo-

psvov. Vgl. o. S. 27, 1.

4) Schmid, Atticism. II 151.

5) Er vermeidet so selbst die leichte Kras is xai e!;
;

s. o. S. 25, 2.
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sehen, am hier AnstoBe zu finden. Dagegen liegt ein direkter

syntaktischer Eehler 528, 18 offen zu Tage : oirsp itoXXwv xai

(is-j'aXwv avaXwptdtwv, ot? ob Stxaiwc sloiv 07csbi>DV0t. Der Sinn ist: die

Argiver sind zu den vielen sehweren Aufwendungen nickt ver-

pflichtet
;

also muB es wv — oirsoOovot heiBen. An Korruptel wird

man nicht denken, da nach dvaXw(i.dtwv otg in wv, aber nicht wohl

wv in ole verschrieben sein wiirde. Falsche Korrektur infolge von

MiBverstandnis ware moglieb
,
aber es gilt ja nicht den Yerfasser

rein zu waschen. Ein entsebiedenes Zeicben hellenistischer Sprache

ist die Vorliebe fur prapositionalen Ausdruck an Stelle des ein-

fachen Genetivs : tats itspi rijv 'EXXdoa iroXsatv 529, 10, ebenso oqw-

v&v Trspi djv 'EXX. 527, 9 ;
too xard try iroXtv a$tw(i.ato<; 529, 20, tf)<;

irspi trjv iroXtv . . . Sova^stoe 528,11, beides fiir tfj? itoXsw? und viel-

leicht so TOie uz6.pia.ai (irspi) r?]v iroXtv 529, 6 (o. S. 6, 2).

Der auBere attische Anstrich ist also alles in allem nicht libel

erreicht, und zwar so, daB die Absicht attisch zu schreiben, nicht

durch das Auftragen dicker Schonpflasterchen ans der Offizin der

Atticisten zur Schau getragen wird. Der Yerfasser hat eben auch

in dieser Hinsicht MaB zu halten gesuebt. drip 528, 5 ,
welches

Reiske aus otirsp hergestellt hat, wiirde ein sehr kraftiger Atticis-

mns sein und sich auBerdem von seiner an sich nicht haufigen An-
wendung bei den Atticisten untersebeiden; denn diese (Aristides,

Lukian) setzen das einfache axdp nur vor direkte Anrede (azap <p,

stirs (rot) oder (Dio Prus., Lukian) verbinden es mit andern Par-

tikeln (obv, 8-q v.ai)
l

) ;
hier stiinde es allein und nicht in Anrede,

wofiir ja allerdings Platon und Xenophon Vorbild sein konnten.

Ich ziehe es daher vor, otirsp zu schreiben, znmal da der Schriftsteller

auch im Partikelgebrauch sonst alles Auffallende vermieden hat.

Mit dXXd, (rsv — 5s, ^ap, oov
,

je einem xattot und wars (528,20;
531, 11) bestreitet er alle Satzverbindungen, so daB die Haufung
otXXd 8-q xai 526, 15 auffallt, die iibrigens aus den Atticisten sonst

nicht belegt wird und den Attikern fremd zu sein sebeint
,
aber

bei Philodem ofter vorkommt (Schmid a. a. 0. II 301). Der Dual
d(i^w rechnet nicht als Atticismus, da diese Kasusform sich stets auch
in der hellenistischen Literaturspracbe gebalten bat. Dagegen sind
Soavoux 531,15 (Soph. Eurip. Plat., allerdings auch Plutarch) und
Xop.^ atticistischer Aufputz, was der Yerfasser bei X6(uj selbst
dadurch verrat, daB er zu dem alten Worte, das er iibrigens nur in

1) So auch Iu]ian selbst or. Ill a. E. drdp 8)) -/.at (Horkel a. a. 0. S. 47). —
Nacb Schmid a. a. 0. I 181 f. 424; II 303; III 302; Doch linden sich bei
Lukian vereinzelte Ausnahmen, z. B. Tox. 3.
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der seit dem 5. Jhd. (Aeschyl., Herodot) iiblichen Yerbindang lire

Xojjltj], also nicht auflallig, anwendet, sofort die Interpretation (3Xd(frj

hinzufiigt: ext pXapig xai X6p/)(], und zwar die sollenne; denn Eastatb.

II. 108, 30 (zu A 314) hat q X6p/»] £xi pXajBt]? XsyEtat und Hesych.

Xopuj' pXapTj yttopa, was dann wieder bei Philo vit. Mos. I § 119 (IV

148, 2 C.-W.) Ixi XopiQ xai cpD-opa begreiflich maeht. Unter die Ru-
brik ‘misverstandliche Weiterbildungen attisehen Gebranches’ *)

gehort der Dativ des Zweckes Sevix^j dea IxtSooXsostv 528, 10 (‘fiir

ein ungriechisches Schauspiel’) und xpo? ttov .... aovnjYopwv 529, 18

beim Passiv ££sta£6psvov
;
daB die Hiatscheu zu diesem bei Lukian

haufigeren Pseudoatticismus greifen lieB, ist klar. — Die wenigen

sprachlichen Erseheinungen, die hier aufzufiihren waren, geben

weder jede einzelne fur sich noch alle zusammen der Rede irgend-

wie das Geprage der aufgeputzten Rhetorik. Besonders ist das

vollige Fehlen dichterischer Worter und Wendangen zu bemerken;

nuchternste Prosasprache hat der Verfasser beliebt.

GewiB tragt die Einfachheit und Schmucklosigkeit des Aus-
drucks viel zu dem Eindruck der Schlichtheit des Ganzen bei;

aber das entscheidende Moment fiir den Gesamteindruck ist ein

andres. Dieses besteht in der Abwesenheit, ja fast angstliehen

Meidung alter starken rhetorischeu Kunstmittel und in

der Einfachheit der Satzbildung.

Klangspielereien wie Paronomasie, Homoioptoton u. s. w. fehlen

eigentlich ganz
;
daB dies auf Absicht heruht, zeigt 531, 8

7)86 piv xai to ix’ oXiyov Tjaoyiac axoXaoaat
'pojispov Ss xai to xpac twv Stxaotwv axoXsattat xptvoptsvov.

Hier hatten wir bis dxoXsabat eine rhetorische Antithese, deren

Parallelkola durch eine stark in die Ohren fallende Wort-
ahnlichkeit abgeschlossen waren, wenn der Redner den Paral-

lelismus nicht selbst durch die Anflickung yon xpivop.evov zerstort

hatte, welche inhaltlich, aber auch rhythmisch, erst das zweite

Kolon abschliefit; denn das folgende Kolon xai xatoi xapaxsp-tjm

ty]v StXKjv axsX^ schlieBt korrespondierend choriambisch (o. S. 29).

Hier ist also die Spielerei verschleiert. Vermieden ist sie

527, 13. 14 xdXat Sodsiaav apettsvTac xaXat und noch deutlicher

durch kiinstliehe Wortstellung 530, 3 fjjxwv xetotHjvat, [uxpa xpo-

o&sivat ypY) xepi aotwv
,
wo ein xstalHjvat puxpa ypij x. aor.

xpoallstvai nahe lag. Ob man 527, 18 Scrca S’ loti Nipea xapa tolz

’Apyeiot?,
|

xabaxsp
v
Ia&pta xapa KoptvtKois einen Endreim horen

soli, ist mir sehr zweifelhaft, da hier rein logische Satzgliederung

1) Schmid a. a. 0. IV 616. 4, I 400.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 3
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vorliegt
;
dann miiGte auch 527, 9. 10 ’HXeCoi jiiv ’OXojma, AsXyoi

St Ilodta so gefafit werden, was Niemand tun wird. Die Aufzah-

lung pTjtopsbooat xal ftoX'tsoovtai xal irpsajlsootxtt xal Sa^avwat 580, 8

fallt unter den gleichen Gesichtspunkt. Rhetorisch dagegen ist die

Epanalepse -rac -jroXs'c 2s ahavatoo? ooaa? . a&avatov eysiv 531, 18. 15;

sie steht aber in dem einzigen grofien Enthymem der Rede, welches

den ganzen Schlufiteil fiillt und auch sonst rhetorischer gehalten

ist. Denn ihm gehort auch die eben angefiihrte Antithese an, die

mit dem verschleierten Paromoion selbst wieder in die das ganze
Enthymem zusammenhaltende Antithese 531, 5 tot? piv — 13 tic

jtoXst? 2s eingeschachtelt ist. Was sich sonst an Antithesen findet,

ist durch den Gegensatz von Argos und Korinth in den argumen-
tierenden Teilen gegeben, wird also nicht als rhetorische Kiinstelei

empfunden. ixslvoi? nsv — too? 2e n. a. 527, 12. 16. 22. 23; 528, 5. 9;

dazu die dilemmatische Argumentation el piv — si 2s 529, 3. 5. Yon
den Sinnfiguren begegnet dreimal die rhetorische Erage, doch nnr
in der stereotypen Form der Widerlegung xa>? (obv ehXofov , obv

slxo? , dm aSixa) 527,12.22, 528,11, also in der Argumentation;
femer die Correctio 527, 2 (o. S. 3). YerhaltnismaBig stark ist

das Hyperbaton vertreten, weil der Verfasser aus doppeltem
Grunde — um den Hiat zu vermeiden und Rhythmen zu erzielen
— oft zu gekiinstelter Wortstellung greift; Beispiele sind z. t.

schon bei der Hiatbehandiung beigebracht
; rhythmische Riicksicht

wirkt z. B. 526, 19 iratplc ijv aotT] oder 530,20 mrapyei /at’ euyac;
sie hat wohl stark die Sucht unterstiitzt, das Yerb vom Ende des
Kolons durch ein folgendes Wort fern zu halten: ooTxpotooot sra-

vffMiv, i^pflodat t-ijv Jtpovopiav, Ssovtat ypr^atwv, ayajraa&ai (xaXXov,

sxead-ai vop.lp.oi?, jcpoaeiXr^pIvai ttoXeoi? u. o. (527,11.15; 528,3.14-
529, 1. 3). — Besonders niichtem wirkt die vollkommen durcbge-
flihrte xoplx Xs^tc. Es gibt keinen Tropos, keine Metapher, nicht
einmal einen Vergleich

;
denn xaivoropia, xatvotop.efv (527,4. 529,11)

und aopxpotctv (527, 11) werden nicht mehr als bildlicbe Ausdrucke em-
pfunden. Diese Xs£t? erzeugt neben der durchsichtigen -a$i? die aa^vsta.

Der Satzbau ist von denkbarster Einfachheit; es kommen
von den knrzen Relativsatzen abgerechnet, auf die Seite im
Durchschnitt je nur zwei Nebensatze 1

). Das rhetorische Ele-
ment der Periodisierung ist also vermieden

;
dazu stimmt die An-

wendung der die Periodisierung stbrenden Parentho.se 527,2 und
der stellenweis schleppende Satzbau (z. B. 529, 18 tf.

,
530, 9 ff.).

1) Mit ojjte 527,21,

14 j
530. 5, p.tv — £»

'hen 530,7, ir.t fi'q 529,6; 530, 19, 5-t 530,1,
529, 8. 5, d 529, 15. 23; 531, 14.

et~ep 528,
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Alle diese Eigenschaften geben der Diktion etwas Temperament-
loses, aber docb sinkt sie dadurch nicht zu platter soxiXsia berab.

Dafiir entbalten die argamentierenden Teile trotz der vorsichtigen

Art nnd Weise, wie die Schliisse anbaltend nur als wahrscheinlich

hingestellt werden 1
), doch zuviel des afwvtaxtxdv; aucb ist die jut-

xpor/jc in der Correctio outw — eojrpsxeatepov 527, 2 deutlich

spiirbar, nnd vor allem kommt an mehr als einer Stelle ein auch

rbetorisch markiertes Ethos zum Durchbrnch: da wo der Ver-

fasser den Korinthem vorwirft, schleehte Naehbarn zu sein, wo
er sie wiihlen heifit zwischen Pietat vor den Ansichten der Vor-

fahren nnd eigennxitziger Ansnutznng der romischen Privilegien,

wo er von dem gereebten Richter als letzter Hoffnung der Ge-

schadigten spricht, endlich im Schlufiteil, wo er vor der Schiirung

unverganglichen Hasses zwischen den beiden Gemeinden wamt
(528,13; 529,1; 530,15; 531,13). An der ersten dieser Stellen

nnterstreicht der Verfasser das Ethos dnrch das offene Hesiodzitat

‘ooS’ av poo? arcoXoiro, si pi] Sta xaxlav ys'.tovwv (OD. 348 r^j si pi]

YstTMV xaxog stifj) und an der letzten dnrch die deutliche Hesiod-

reminiszenz xpsiaoov slvai to xai orcwaoov jrpoaXapsiv Tjptao, i] itspl too

jcavTO? irfwviCdpsvov arcohavsiv (OD. 40 oaw jrXeov ^ptao icavtoc). So ist

auch dieses rhetorische Moment in dem Schlufiteil vertreten, der schon

die beiden versteckten Assonanzen und die in einander geschobenen

Antithesen enthielt, und der, wie bereits hervorgehoben, ein einziges

und zugleich das einzig grofie Enthymem des Stiickes bildet. Um
der Schlufiwirknng willen hat der Verfasser eben starkere Register

gezogen; diese standen ihm also zu Gebote. Mithin ist Absicht

darin zu erkennen, nicht XJnfahigkeit des Verfassers, wenn das

Ganze sonst auf so mafivollen Ton herabgestimmt ist; man nmfi

daher fragen, ob diese Absicht durch das sachliche Ziel bedingt

wurde oder eine stilistische Begriindung hat. Das heifit die Prage
nach dem literarischen Charakter des Sehriftstiickes stellen.

Die literarische Form.

Der Auf ban der Schrift folgt ersichtlich dem eines rhetorischen

X070;
;
es fragt sich ob eines Sixavixoc oder aoppooXsouxo;. Fafit man die

anfiere Gliederung ins Auge, so sondern sich deutlich das voilig

1) e(xo{ 527,22; 528,7; 529,19; e(xo'tu); 528,5.20. Zu dieser Argumen-

tationsart gehoren auch rawio; dvctyxT
]
530, 19 ; -orvTw; dvaYxaiov 531, 16. Solche

Wiederholungen verraten allerdings zugleich eine gewisse Beschriinktheit der

Ausdrucksfahigkcit
;
so auch die dichte Aufeinanderfolge der Ubergangsform a/.A<o;

Te (zu Hertleins Beispielen besonders Yahlen, Hermes 1895 XXX 31 (.)..•

aXkuts *ts xai

3 *
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selbstandige irpootpuov und der sir1X070? ab. Auf jenes folgt ein

Stuck Sn^fijo'.c, von dem es sofort in die Argumentation iibergeht.

Diese selbst ist zweigeteilt: einmal soil die sachliche Unbilligkeit

der Anspruche der Korinther dargetan werden, zweitens wendet

sie sich mebr subjektiv zugespitzt gegen die Korinther als schlechte

Nachbaren und pietatlose Enkel der groBen Yorfahren. Man konnte

hier sehr wohl die alte Form der Doppelbeweisfiihrung des Stxavtxo?

X07o? nach mats'? and xa irpo? roue avTtStxoo? durchfiihlen, zumal

es 528
,
20 ausdriicklich heifit : it p o c too? KoptvtKoo? eIxoxw? *v tt?

x a t rooto jtpoattsiT] ; es geht bereits vorher (Z. 17
)

xauta it p 6 c

too? KoptvtKoo? altiaa&at. Dieser Abschnitt lauft deutlich in eine

Fortsetzung der Diegesis aus, indem erst hier von dem fur Argos

ungliicklichen Ausgange des ersten Prozesses berichtet wird. Eine

gewisse Analogie zu solcher Zerreissung der Diegesis bietet ja

die demosthenische Teehnik, besonders die Technik der Reden im
Dokimasieverfahren, wo die Erzahlung — selbst ohne einen kurzen,

geschlossenen Ansatz — in die Argumentation verwoben and nur
stiickweis, aber stets in der gewollt parteiischen Belichtnng sicht-

bar wird. Man wtirde bei Zugrundelegung einer Disposition nach

dem Sixavtxo? X070? femer die Zerteilung der Erzahlung als einen

technisch geschickten Kunstgriff betrachten konnen, durch den der

Abschnitt mit der Empfehlung der Gesandtschaft als Exkurs an die

Argumentation angekniipft wird. Der zweite Teil der Erzahlung
wiirde dann an diese Stelle geruckt sein, weil die in ihm enthal-

tene Angabe iiber den Verfall der Appellation die sachliche Vor-
aussetzung fiir die argivische MaBregel ist, die im Folgenden em-
pfohlen ist.

Allein eben diese Empfehlung ist die Hauptsache, der Zweck
des Schriftstiickes

j
dieser kann aber niebt in einem Exkurse zum

Ausdrucke gebracht sein. Folglieh laBt sich trotz der Fassung des
Schlusses sipYjtat ...of Ijioc X070;, xpivoo; §’ av aoto? zi Ssovta ‘),

die ganz dem Stile der Gerichtsrede angehort, die Disposition des
Schriftstiickes nicht auf die des Stxavixdi; X070? zuruckfiibren. Mit-
hin liegt das Schema des oop.J3oDXsDTixd<; zu Grunde — wie ja das
Empfehlen tatsachlich ein oop.pooXs6eov ist —

, soweit bei einem
solchen yon einem ausgebildeten Dispositionsschema iiberhaupt die
Rede sein kann ). Eine Erzahlung fehlt im Symbuleutikos zu-

1) Lys. XII; [Demosth.] XXXIII: Aristot. rhet. Ill a. E.
2) DaB fur den Symbuleutikos kein festes Schema bestand und die Disposi-

tionen mehr oder weniger an die der Gerichtsrede sich aulehnten, ist bekannt;
daher sich hier bis zu einem gewissen Grade die Disposition der Gerichtsrede
verfolgen liefi.
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meist, da Kenntnis der realen Dinge voransgesetzt wird, oder diese

zumeist in die Argumentation parteiisch - willkiirlich ausgewahlt

verwoben werden; dafiir pflegt aber eine mebr oder weniger klar

zum Ansdruck gebrachte jrpodeaic, welcbe das Thema angibt, zu

stehen. Die Argumentation erfolgt der Regel nacb im Rabmen

der xs®AXaia tsXtxa, soweit die Beweismomente nieht aus den realen

Verhaltnissen entnommen werden. Dad hier eine geschlossene cvq-

Tqai<; fehlt, ist schon gesagt; die zu Anfang gegebene Inhaltsiiber-

sicbt ladt die xsspaXaca teXixa der Beweisfiihrung erkennen, ebenso

dad ein Teil der Srij-pjotc argnmentierend am Schlusse des Beweis-

teils verwandt ist. Die zpd&sa'.? erscheint weniger scharf heraus-

gearbeitet und erstreckt sich nur auf den einen Abscbnitt, der der

eigentlichen aoppooXij vorausgeht, allerdings den umfangreichsten

Teil des Schriftstiickes ausmacht. Den Grund hierfiir wird seine

weitere Analyse ergeben. Die Argumentation stellt den Scbritt

der Argiver von den verscbiedensten Seiten als begreiflich

dar, ohne sieh jedoch in eine eigentliche Erorterung der Rechts-

fragen einzulassen *)
;
sie bereitet mithin den die Empfeblung brin-

genden Teil vor, so dad dieser, obwohl nicht der langste Abschnitt,

tatsachlich als der Hauptteil erscheint, auf den das Ganze zustrebt.

Jetzt stellt sich die Rede als eine straff gegliederte, nicht

durch die nnorganische Erweiterung eines Exkurses zerdehnte Kom-

position dar, deren einzelne Teile anch durch geschickte Uber-

gange miteinander verschliffen sind. So ist der Ubergang vom

Prooimion zur Argumentation sehr gewandt dadurch verdeckt, dad

in jenem von Anfang an die zeitliche Abfolge stark betont wurde

:

dtp^ata . . . £jti toutotc . . . ootspov . .
. (526, 9. 10. 19) ,

wodurch der

zur Erorterung stehende Fall mit vuv (527, 1) eingefiihrt werden

kann und so in der natiirlichsten Abfolge erscheinen mud. Ge-

wandt ist auch die Uberleitung zu dem zweiten Stiicke der 8n)~

YTjati; in der Argumentation und damit zur eigentlichen Empfeh-

lung: ‘die Korinther sollen nicht die Anschauungen der Yater mid-

achten, zumal sie sich nur auf einen jungen Richterspruch stiitzen

konnen
;
denn —’ damit setzt die Teilerzahlung ein, welche wieder

die Empfehlung vorbereitet. Der Eindruck der abgeschlossenen

rednerischen Einheit wird endlich vor allem durch den SchluB ver-

starkt, auf dessen besondere formale Ausgestaltung schon aufmerk-

sam gemacht worden ist. Er gehort innerlich ja nur zu der Em-

pfehlung, da er die politisch-ethische Begriindung fur die Bitte

1) Darum bricht er 529, 22 ab mit <£XAi -rot fiev ursp 7ioXeu); i

ein deutliches Zeichen, daB der Stxavtxo; o; hier nicht in Betracht kommt.
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der Argiver in der Form der Widerlegung einer etwaigen Bean-

standung dieser Bitte *) bringt
;

aber indem er
,
zumal an den

Schlafi des Ganzen gestellt, sicb darch die reichlicher in ibm ver-

arbeiteten Kunstmittel fiber die anderen Teile erhebt, erscbeint er

als der wirkungsvoll abscblieBende Hohepunkt, nnter dem sich die

ganze Rede als eine Einheit darstellt.

Ich habe in den letzten Ausffihrnngen nnser Schriftstfick

wiederholt eine Rede genannt; Gliederang and Anfbau naeh dem
Symbnlentikos geben dazn zweifellos ein Recht. Aber sie allein be-

stimmen den Cbarakter eines Schriftwerkes niebt
;
es fragt sich, ob

Sprache und Stil die gleiche Anssage machen.

Der sprachliehe Ausdrnck war dorch folgende Eigenheiten charak-

terisiert: atticistiscbe Tendenz, doch Unterlaufen von vereinzelten

Vulgarismen in Wortwahl und Bedeutung, daher kein tibertriebenes

Atticisieren
;
Vermeidung aller diehterischen Worte, Tropen u. s.w.,

daher einfache, nfichteme Sprache — w'/votYj? —
,
aber im Ausdruck

kein Herabsinken zur Plattheit, eotsXeta. Hierzu vergleiche man
Demetrios it. epp,. 223 6 iit'.atoXixoc /fxpa-/.rr

ip Ssttat iay_vdr/]toc und die

Kritik, die Philostratos (II 258 K.) am Briefstil des Herodes Atti-

kos fibt: p7]tdpwy aptata . , . ijteatsXXsv, t>JtepatttxiC»v 8£ xai oirep-

XaXdiv ixirtirtei TtoXXayao too Trpszovtoc kmaxokfi yapa‘Kxf
i
po<;

•

Set yap

vahscsdai twv imatoXwv rrjv lSdav axxixmxepav piv aovirjdsiai;, a o v-

7]^£Otepav att'.xiasw?. Ferner wurde die Beschrankung im
Gebrauch aller stark rhetorischen Figuren beobachtet, von denen
nur die einfachste, die Antithesis, mehrfach Verwendung findet.

Dazu vgl. Philostratos a* a. O. kydxio 8s to sooyTjpov iv tq> p, 7
j

(tattodoi* el yap oyj’j.axioop.sv, iptXoxifisia&ai Sofapsv, tpiXottpi'a 8e iv

inaxoXyj pstpaxtwSst, und Gregor Naz. bei Hercher, Epistologr. Gr.
p. 16 tporoxc 3rapaSs£6ji£'&a psv oXiyai; 6s, xai taotat oox avaiayuv-

toof avtirhta xai naptaa xai looxtoXa aoytatatc airoppbfiopsv. Wenn
gesagt werden mufite

,
dafi dadurch die soteXsta vermieden werde,

so stimmt daza die Yorschrift des Isidor v. Pelusion: 6 teiatoXt-

p-aioi -/apaxrr;p 7ravtdjraaiv axoaprjto? satio [iijte pjv etc dpmjav
xexoap.Yjp.svoc

7} tpoyijv xb piv yap eotsXe?, to 8e airetpoxaXov 2
). Die

1) 5to-ov Iz O’j ypi) vojti'Cetv to ttjv Sixtjv ay9i{ dvdoixov rotstv 531,4; der
die X’jaii gebende SchluB stellt nach rhetorischer Terminologie ein ivfrijMjua

dar: Aristot. rhet. II 1396 b 25 u. 6. Die Verwendung des fcBiiadjuvov
hier entspricht der yon Quint. V 13, 21 fur die refutatio gegebene Regel ‘for-
tissime inraseris, quod est .

.

omnibus periculosum’.

„ ,

E
f-

VJ33; ich
,

habe auf diese stelle bei Strzygowski, Kleinasien, ein
>euland der Kunstgeschichte 68 hingewiesen

; sie steht denn jetzt aucb bei
vV eichert, Demetrii et Libanii q. f. vW.oi l-totoX p. XVI.
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grofie Periode, die dem aop.J3ooXsotfxo<; eignen wiirde, ist vermieden

:

Demetrios it. eppu 229 zA£si psvtoi XsXoadw p.aXXov ysXoiov yap Ke-
pt o S e b s i v Saxsp obx ixiatoXijv, aXXa Stxirjv ypayovta

;
nur am Schlusse

findet sich ein umfangreiches Satzgebilde
,
genau so wie Philo-

stratos (a. a. O.) lehrt: xoxXov Se axotopvEosiv ev aev rate Ppayotepaic

twv IxiatoXiov £<r(-/u>pa> . . . twv Ss £<; (t^xo? xp07]yp.svMV IxiatoXwv

i£aip£tv yp-rjxoxXoog — aYiavtatixwtEpov yap rj xata IxiatoXTjV

tooto—, xX 7]

v

eI p/ij xoo ixl tsXeot^c td>v ixsataXp.sva>v tq £oXXapsiv

Sect za xpoEtpTjpiva tj £oyxXsiaai zb ixi xaat vonjpia. Philostratos fahrt

fort : oacprjvsta Ss ayad-tj gsv fpfspAv axavto? Xdyou
,

jidXiota Ss ixi-

atoX^c : diese Eigenschaft hat der Schrift ebenfalls zugesprochen

werden miissen. Ferner beobachteten wir einiges rftoc; des Red-

ners : wenn Demetrios x. epp,. 227 vorschreibt xXstotov S’ lystio to

•f]lhxov rj IxiatoXi^ •
. . . xai latt p.sv xai ££ aXXoo Xd'joo xavtS? ISsiv t6

Yjd-oc too fpaiyovtoc, l£ ooSsvo? Ss ootwc m? ixiotoX^c, so entspricht

dem die Schrift nicht. Der Grund fiir diese wie fiir einzelne

andere Abweichungen von den technisehen Vorschriften iiber den

Briefstil wird sich sofort ergeben; ihr Vorkommen kann jeden-

falls die Haupterkenntnis nicht triiben. dafi die Regeln des Ixioto-

Xip.aio<; yapaxtijp im weitesten MaBe fiir Sprache nnd Stil der Rede
bestimmend gewesen sind.

Fassen wir znsammen : Tektonik des Symbuleutikos
,

Stil des

Briefes, Zweck eine Empfehlnng. Damit ist die Bedeutnng derWorte

toi? trjv xpsopeiav tabtTjv xpoaayooai Si’ f
(
u.wv xeiafl-^vai endgiltig fesfc-

gestellt nnd so die Antwort auf die Frage nach dem eigentlichen

Wesen nnseres Schriftstuckes bestimmt sowie die Aufnahme des

Schriftstiickes in die Briefsammlung erklart. Es ist eine sxiaroXi)

aoatatiXTj mit der vollen Disposition eines richtigen Xoyoc at>p.poo-

Xeotixoc. Ist es aber ein Brief, so wurde er von den Fiihrem der

Gesandschaft als Empfehlungsschreiben bei der Andienz iiberreicht,

nicht von seinem Verfasser vor dem Prokonsul gesprochen. Weil es

ein Brief ist, hat es in eine Briefsammlung Aufnahme finden konnen.

Der Verfasser hat also eine Mischung zweier verschiedener

literarischer siSi], des ooppooXsotixoi; Xoyo<; nnd der IxtotoXi] vorge-

nommen. Solches Verfahren ist nicht singular. Die Ekphrasis im
Brief, die Ekphrasis als Predigt *), friih der Bios in Dialog- *), spat

in Briefform liegen vor
;
bemerkenswert auBert sich iiber die letzte

1) Vgl. jetzt P. Friedlander, Iohannes v. Gaza u. Paulus Silentiarius S. 69 f.

— Predigt: Asterios, vgl, bei Strzygowski. Orient oder Rom S. 120f.

2) SatyTos Pap. Oxyr. IX 124 ff.
;

vgl. Leo, Naehr. Gott. Ges. 1912, 273;

B. Keil, Hermes 1913 XLVIII 136, 1. Die poetischen Mischformen lasse ieh hier

bei Seite.
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Art der Einkleidung Gregor von Nyssa im Eingang des Bios seiner

Schwester Marina : to p.sv slSo? tod jk[3Xloo, oaov sv Ttj> V7j<; irpo-

YpoKpijC tox({>, irctatoXi] elvat SoxEt, to Ss 7rXf^o? birsp tov isiaToXt[tatov

opov early si? aoYYpacp'.XTjv p.axpy]Yoplav irapaTsty<5p.syov '). Diese Gattungs-

mischung erklart nun gewisse Eigenschaften des Schriftstiickes,

die sick mit den technischen Vorschriften weder fur den Brief

noch fur die symbuleutische Rede vertragen. Seine Lange wider-

streitet den eben angefdhrten Worten Gregors so gut wie der

Regel des Demetrios ic. epp,. 228 : to Ss psYsdo? aoveoTaXlta) t^? km-

gtoX'y? Sairsp xai xffi Xe£sw?; die Schuld tragt der Xoyo?. Derselbe

hat auch das personliche f^o ?, das der Brief zeigen soli, zuriicktreten

lassen, dagegen das gnomische Element, das Demetrios dem Brief fern

gehalten wissen will (§ 232), zugelassen. Yon hieraus erklart sich

endlich das Fehlen all der subjektiven Charakteristika eines Briefes

am Eingange oder am Schlufi (s. o. S. 24) ;
der Xoyo? iiberwiegt. Die

Riicksicht auf die Erfordemisse des Briefstils andererseits hat von
einer eigentlichen irpodsat? fur das ganze Schreiben (s. o. S. 36)

absehen lassen
;
damit ware von vornherein sein Briefeharakter auf-

gehoben gewesen. Unter der gleichen Riicksicht litt ferner die Kraft

der Sprache des Xoyos, umgekehrt wieder hat dieser dem Briefe die

yypi? abstreifen lassen, so daB von beiden Eigenschaften der spp.7]-

vela, die der Brief haben soli*), dem yaptsv und tayvov, nur das

letztere iibrig geblieben ist. So gewandt immerbin der Verfasser
in sachlicher Hinsicht das Schema des CDp.[3ooXeouxd? mit dem Briefe

vereinigte, der Ausgleich zwischen den Stilerfordernissen der beiden
sTot] ist ihm nicht gelungen; er opferte lebendige Eigenschaften
beider. Die Einheitlichkeit eines unplastiscben Grail trat an die

Stelle der den beiden literanschen Gattungen eignenden besonderen
Stilfarbungen.

Der Verfasser war augenscheinlicb im Besitze der vollen rhe-

torischen Ausbildung, zu der auch die Beherrschung des Briefstils

gehorte; ein grofier Meister der Redekunst war er aber keines-
falls. Ob er nun die Regeln fiir diesen Stil nur mehr auBerlich be-
herrschte oder ob seine Beanlagung nach der anderen Seite ging,
jedenfalls hat er es nicht verstanden, seinem Schreiben den Cha-
rakter des Briefes so aufzupragen, daB man es als solchen ohne
weiteres erkennt. Im Gegenteil, nnbefangenes Urteil kann es zu-
nachst nur als einen Xoyo? nach alien Regeln der Kunst hinnehmen.
Balken und Fiillung des ganzen Aufbaues drangen sich so stark

1) Migne XLVI 960; s. bei Strzygovrski, Kleinasien u. s. w. S. 86.
2) Demetr. § 235; vgl. Greg. Naz. bei Hercber, Epistologr. p. 15.
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der Auffassung ein, daB die blasse Tiincbe des Stils kaum wahr-

genommen wird. So ist das Scbreiben, wie es iiberbaupt keine

Musterleistung darstellt, im Grunde keine smatoXi] ooatattxij ge-

worden *). AUein inieressant bleibt es doch: denn so baben wir

ein literarisches sISo? erbalten, fiir das in dem Facberwerk der

traditionellen Gliederung der rhetorischen Prosaliteratnr kein Platz

vorgeseben war: dieser Brief ist, wie ich in der TJberschrift es

angedeutet habe, in Wahxbeit ein Xo^oc auatauxos.

1) Man muB auch die Geschmacklosigkeit der Schluiiworte unterstreichen

:

e'prjTai, ipaalv ol {>tjTOpEi, o
f’

£jao; xpivots S’ av autoc Ta 8&vra. Um den fur

einen Brief ungeborigen SchluB za rechtfertigen, wird die Entschuldigung tpaaiv

ol ^r,T. hinzugefiigt; aber diese Wendung ist hier unpassend, weil sie einen -ro'Ttoj

der Gerichtsrede bildet, also gegen den Stil des aupiflooXEOTixds verstoBt.

StraBbarg i. E. Bruno Keil.



Das Bistum Catania und die sizilischen Hohenstaufen.

Von

Hans Niese.

Vorgelegt in der Sitzung am 8. Februar 1913 von K. Brandi.

Im folgenden soli der Versuch gemacht werden, die Geschichte
einer einzelnen Reichskirche unter den sizilischen Konigen schwa-
bischer Dynastie im Zusammenhang mit der Gesehichte des Reiches

gewissermaflen als ein durchlaufendes Beispiel fiir die Regierungs-
weise dieser Konige zn behandeln. DaB ich gerade die bischofliche

Kirche der h. Agatha zu Catania herausgegriffen habe, ist zwar
zn einem guten Teil durch die besonders giinstige Lage der
aufieren Uberlieferung bestimmt, entbehrt aber doch nicht der
inneren Berechtigung. Denn einmal besaB das Bistnm eine Aus-
stattnng, die iiber das sonst im Konigreich iibliche MaB hinausging,
andererseits sind seine Schicksale durch die Berson eines sehr be-
kannten Bischofs, des Kanzlers Whither von Pagliara, mit der
allgemeinen Reichspolitik enger verknupft und beansprnchen anch
unter diesem Gesichtspunkt Beachtung. Uberhaupt zwingt schon
die Natur des erhaltenen Materiales das Gewicht des Interesses in
die Zeit Friedrichs II. Und hier setzt ein wirkliches Yerstehen-
wollen dieser regionalen Vorgange voraus, daB man den Blick
auch auf andere Kirchen richte. Denn ob das, was dem Bistum
Catania durch Friedrich widerfuhr, fur dessen Kirchenpolitik
typisch ist oder nicht, inwieweit da prinzipielle Regeln befolgt
warden, inwieweit und warum sich etwa Yerschiedenheiten geltend
machten, sind Fragen, die sich von selbst aufdrangen und durch
den Vergleich mit den Schicksalen anderer Kirchen sehr wohl be-
antwortet werden konnen.

Unsere Uberlieferung ist fiir Catania, wie schon bemerkt, be-
sonders gunstig. Die Privilegien der Kirche, die in den Werken
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von Bonadies *), De Grossis 2
)
,Amico 3

) nnd Pirro *) vorliegen, sind

zwar nicht besonders zahlreich nnd Privaturkunden sind aus Ca-

tania nur wenige erhalten
,

aber das Capitelarcbiv des Domes
birgt eine unveroffentlichte Quelle von hochstem Wert, wie wir

eine ahnliche meines Wissens fiir keine Kirche des Konigreichs

besitzen. Zuerst wurde ich dnrcb Zitate bei de Grossis 5
) und

Amico 6
) auf Aufzeicimungen anfmerksam, welche Naehrichten iiber

Ereignisse in Catania zur Zeit Heinrichs VI. und aus dem Jahre

1201 enthaltensollten. Dann verzeichnete Winkelmann 7
) „Zeugenver-

hore von 1266 und 1267" im Capitelarchiv, die auch fiir mich im

iibrigen mafigebenden Berichte von P. Kehr 8
) ergaben keinen bestimm-

teren Anhalt. Gelegentlich meiner Arbeiten in Catania fand ich zwei

nngewohnlich lange Rollen (nicht Hefte) Zeugenverhore im Capitel-

archiv 9
). Mit der von de Grossis und Amico benutzten Quelle sind sie

indessen nicht identisch 10
). Die Zeugen, deren Aussagen die Rollen

enthalten, wurden in einem Prozefi vorgefiihrt, den die Kirche Catania

vordem Cardinallegaten Radulf anstrengte, um von Karl I. als Rechts-

nachfolger der Hohenstaufen die Zuruckstellung gewisser Besitz-

stiicke zu erlangen. Die Vemehmung fand im April 1267 vor

Bischof Matthaeus von Syrakus statt, den Radulf nnter dem 20.

Februar 1267 delegiert hatte 11
). Die Rollen sind notarielle Ko-

pieen ls
) aus den Akten Radulfs und waren von diesem besiegelt 13

).

Mancherlei Irrtumer in der Namengebung erklaren sich aus diesem

nichtoriginalen Charakter der Aufzeichnung. Die eine der Rollen

enthalt die Aussagen iiber den Besitz von Burg und Ortsbezirk

1) Collectanea nonnullorum privilegiorum spectantium ad ecclesiam Catanen-

sem. Catanae 1682.

2) Catana sacra. Catania 1654.

3) Catana illustrata. 1741.

4) Sicilia sacra.

5) 130.

6) II 65.

7) Neues Archiv III 642.

8) Gottinger Nachrichten 1898, 307.

9) Das von Kehr genannte „Registrnm 1370—1391“ enthalt zwar das gleich

zu erwahnende XJrteil des Legaten Radulf, nicht aber die Zeugenaussagen.

10) De Grossis berichtet von Kampfen innerhalb der Biirgerschaft, die wahr-

scheinlich 1195 fallen und durch die Vermittelung des Grafen Albert von Spon-

heim beigelegt wurden, und von einem Aufstand, der zu 1201 angesetzt wird.

Er will ein „instrumentum pacis“ gesehen haben. Die Protokolie erzahlen nur

von einem Aufstand und haben andere Details als de Grossis.

11) Die Delegationsurkunde ist in beiden Rollen eingeruckt.

12) Notar Nicolaus von Anagni.

13) Die Siegel fehlea heute.
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(terra) Calatabiano, die andere die Aussagen fiber den Besitz der

Criminaljurisdiktion 1
)
in der Stadt Catania und den Orten (terrae)

Aci, Hascali nnd S. Anastasia 2
). Die Erinnerung der Zeugen

reicht bis in die Zeit Heinrich VI. (1197) znrfiek und verfolgt die

Schicksale der eingeklagten Berechtigungen bis in die Zeit Karls 1.

Die Ffille der zufallig beigebracbten Einzelzfige macht diese Pro-

tokolle zn einer allgemein wertvollen Quelle. Durch die Lange

der besprochenen Zeit steben sie einzig da : Wir besitzen ffir keine

andere Kirche Angaben fiber die Geschichte ihrer wichtigsten

weltlicben Gerechtsame fur einen so ausgedehnten Zeitraum, denn

die am ebesten vergleicbbaren Akten des Prozesses des Bischofs

Arduin von Cefalii umfassen nur wenige Jabre.

Die scheinbar reine „AktenmaBigkeit“ der Quelle darf die

Kritik nicht zum Schweigen bringen. Freilich die selbst beob-

acbteten aufieren Vorfalle sind, wie bei jeder Zeugenaussage,

verbaltnismaBig gut gesicbert. Aber fiber die Ursachen der Er-
eignisse und fiber die Motive der bandelnden Personen bringen die

Zeugen manches vor, was sicb als Klatscb oder nnbegrfindete

Kombination herausstellt, wenn es aucb einen an sich interessanten

Einblick in die offentliche Meinung der Zeit gewahrt. Rechtsver-

haltnisse werden von den meist recbtsunkundigen Zeugen vielfach

fehlerhaft oder docb ungenau wiedergegeben. Sebr haufig ist die

Erinnerung einzelner Zeugen unvollstandig und muB durch die

bessere anderer erganzt werden.

I.

Das Bistum Catania nahm verfassungsgeschichtlich eine be-
sondere Stelluug ein. Die Ausstattung der neu errichteten sizili-

scben Bistfimer war namlich im allgemeinen nach einem fest-

stehenden Prinzip geregelt
;

sie erhielten den aus dem frankischen
Staatsrecht entlehnten Kirchenzebnt und ein oder mehrere casalia,

d. b. GroBgrundberrschaften auBerbalb der Stadte mit vorwiegend
sarazeniscber Kolonenbevolkerung. Es feblte ihnen also dieHerr-
scbaft in der Bischofsstadt selbst, die innerbalb des frankisch-
italienischen Reiches eine so baufige Erscbeinung war.

Von dieser iNorm ging Graf Roger I. zuerst bei der Aus-
stattung Catanias ab. Schon dem Zeitgenossen Malaterra fiel es
auf, dafi dem Kloster Catania, das 1091 gegrfindet und im folgen-

1) cognito causarum criminalium, imperium mistum et merum.
2) Das Drteil des Legaten, das der Klage der Kirche in vollem Umfange

stattgab, wurde am 10. September 1267 beurkundet. Das Urteil Pirro 535, de
Grossis 167. Die Execution durch Karl I. ib. 167.
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den Jahre zum Biseliofssitz erhoben wnrde 1
), die ganze Stadt Ca-

tania verliehen wnrde 2
). In der Tat gewahrte die Urkunde des

Grofigrafen vom 9. Dezember 1091 totam civitatem Catanensium cum
pertinentiis suis et cum haereditatibus suis, qtias ipsa civitas tunc

temporis habebat vel olim habuerat secundum suam nobilitatem et in

terra et in mari et in sylvis et in montibus et in planis locis et in

aquis didcibus et in lads, videlicet ut abbas et monachi haberent civi-

tatem cum omnibus pertinentiis, sicat Saraceni eandem civitatem tene-

bant. Von besonderer Bedeutung fiir die Znbnnft war ein Nach-
satz: Insuper concessi abbati et successoribus eius omnia ilia indicia

terrena in tota terra monasterii et in portibus et in litoribus maris 3
).

Der Bischof erhielt also nieht nur die Stadt Catania mit nicht

naher definierten Hoheitsrechten, sondem auch die gesamte welt-

liehe Gerichtsbarkeit in alien seinen Herrsebaften. Der Passns

schloB den Besitz der hohen Criminalgerichtsbarkeit ein, den das

Staatsrecht der GroBgrafschaft sonst dem Souveran reservierte 4
).

Mit dem Besitz dieses auBergewohnlichen Rechtes ist das Bistnm

lange Zeit allein geblieben. Zwar entwiekelte auch das Bistnm

Patti eine eigentliche Stadtherrschaft iiber die Cathedralstadt

Patti 5
),

aber Patti war als Stadt eine Nengriindung anf dem
Boden der Kirche 6

) und von Ausiibung der hohen Gerichtsbarkeit

durch den Bischof war nie die Rede. Der Ausstattung Catanias

naher steht die des Bistnms Cefalu durch Roger H. Dem 1132 nen

gegriindeten Bistum wurde 1145 die bis dahin konigliche Stadt

Cefalu 7
) mit der dazu gehorigen Gerichtsbarkeit geschenkt, aber

1) Erich Caspar Roger II613ff.

2) cit. ib. 615.

3) Pirro 522 f.

4) Niese, Gesetzgebung 104 ff. Die Sonderstellung Catanias ist bereits er-

kannt von Orlando, Feudalismo in Sicilia 175 ff.

5) iiber Patti vgl. Sciacca Patti e l’amministrazione del comune nel medio

evo. Documenti per servire alia storia di Sicilia, Serie II vol. VI. Palermo

1907. Der Verf. irrt aber, wenn er S. 9 ff. die Stadtherrschaft des Bischofs

leugnet. Die Schenkung von 1094 umfaBt den Boden der heutigen Stadt Patti,

wie Sciacca S. 10 selbst erkennt. Aus dem S. 217 gedruckten Iudikat Rogers II.

von 1133 (= Caspar n. 80) ergibt sich, dafl die Stadt Patti eine von der Kirche

auf eigenem Boden neugegriindete Siedelung war. Die Urkunde des Konigs von

1134 Caspar n. 97 bestatigt auBer den liparischen Inseln auch Pactas. Die Ho-

heitsrechte des Bischofs sind aufgezahlt in den S. 226. 230 f. 238. 240 ff. 248 ge-

druckten Urkunden des 13. Jahrhunderts.

6) Vgl. Anm. 5.

7) Cefalu ist als Stadt Griindung des Konigs von 1132 wie Patti Grundung

des Abt-Bischofs von Lipari-Patti. Die Burger erhielten 1132 einen merkwurdigen

Freibrief (Caspar Regest n. 70), von dem sich ein vollstandiger Text im Codex

n. 5 (saec. XIV) f. 15' des Staatsarchivs zu Palermo flndet.
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die hohe Gerichtsbarkeit behielt sich der Konig diesmal ausdriick-

lich vor 1
). Erst 1176 erhielt Catania einen gleiehgestellten Ge-

nossen in deni neugegritndeten Monreale, indem dessen Abt

(Erzbischof) die Befugnis erhielt, in seinen gegenwartigen ond

znkiinftigen Besitznngen Justitiar zn sein 2
). Es darf beachtet

werden, dafi hier die Formel, in der die hohe Gerichtsbarkeit ver-

liehen wurde, mit Riicksicht anf das Institnt des Justiarates,
das Roger gesehaffen hatte, nnd auf die Gesetzgebnng iiber

dies Amt 3
)
umgebogen erscheint. Die Lage, die durch die Ju-

stitiaratsgesetzgebung gesehaffen war, mufi hier knrz dargelegt

werden, denn sie ist gerade fiir die Benrteilnng der Stellung des

Bistums Catania von Bedentnng.

Bereits im Kernland des Reiches, der alten GroBgrafschaft,

war die hohe Gerichtsbarkeit ein tatsachliches Reservat des GroB-

grafen gewesen, wahrscheinlich als Folge der Landfriedensgesetz-

gebung 4
). Das Prinzip lieB sich in diesem Eroberungsland ohne

Schwierigkeit durchfiihren und anfrechterhalten. Zn den seltenen

Ausnahmen nicht koniglicher Hochgerichte gehorte eben das Ter-

ritorium des Bischofs von Catania. Als nnter Roger II. das Her-

zogtum Apulien mit der GroBgrafschaft vereinigt wurde, sah sich

der Herrscher einer Fiille von langst bestehenden, zum Teil in

die Zeit der frankisch-deutschen Herrschaft hinaufreichenden Hoch-

gerichten gegeniiber, die in der Hand kirchlicher und weltlicher

GroBer lagen. Es war ein scharfer Schnitt, als die Gesetzgebnng

zunaclist alle hohe Criminalgerichtsbarkeit in den Begriff des iu-

stitiaratus goB und spater — in den siebziger Jahren — dessen

Ausiibung durch Ordonnanz den Justitiaren des Konigs vorbehielt,

den weltlichen und geistlichen GroBen im eigenen Territorium ver-

bot 5
). Die vollstandige Durchfiihrung dieser formlichen Enteignung

erwies sich als unmoglich. Das Konigtum half sich in den Fallen,

in denen es eine fremde Hochgerichtsbarkeit anerkennen wollte
oder mufite, mit der Formel, daB es den Justitiarat auf Lebenszeit
oder unter Ausdehnung auf die Rechtsnachfolger iibertrug 6

). Der
Hochgerichtsherr wurde damit fiktiv koniglicher Beamter. Keine

1) Caspar n-. 194.

2) Documenti per servire alia storia di Sicilia 1. Serie vol. XYIII n. 73.

3) Niese, Gesetzgebung 170 f.

4) Niese a. a. 0. 16. 23. 107 if.

5) ib. 170 ff.

6) Documenti 1. Serie vol. XYIH n. 73 (1176). Scheffer-Boichorst, Zur Ge-
schichte des 12. und 13. Jahrbunderts 249 (1197). Guillaume, L’abbaye de Cave
app. n. XLI (1209). Huillard, Hist. Dipl. 1 799 (1219). ib. II 359 (1223).
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Anwendung konnte das Gesetz auf diejenigen finden, die durck

ausdruckliche koniglicke Verleikung das Hochgericht erkalten

katten. Zwar sah die Regierung aueh in diesen Fallen etwas

anormales, wick aber vor recktsgiiltigen koniglicken Priyilegien

zuriick 1
). So kat denn Catania — neben Monreale — die kohe

Gericktsbarkeit weiter ansgeiibt, sogar, wie sieh zeigen wird, nnter

dem Regiment Friedricks II., das gerade an diesem Ponkt die

ganze Sckarfe seiner durckdackten Auffassung der Kronreckte ein-

setzte 2
).

Wie das koke Gerickt im Territorium des Bistums geiibt

wnrde, berickten die Zeugenaussagen fiir die Zeit seit 1197 mit

vielen Einzelbelegen. Raumlich erstreckte sick das Territorium

auf die Stadt Catania und den Ortsbezirk Aci— letzteres gehorte

schon zu den Schenkungen des Jakres 1091 — ferner auf die Orts-

bezirke S. Anastasia 3
)
und Mascali 4

). Der Bischof iibte die Gerickts-

barkeit nickt personlick, sondern durck einen beamteten Justitiar 5
),

1) Bezeichnend die Urkunde Heinrich VI. vom 22. April 1197 fiir Monreale.

Scheffer-Boichorst a. a. 0. 249: Die kaiserlichen Justitiare liatten auf das Gebiet

des Erzbischofs iibergegriffen
;
Heinrich befiehlt das abzustellen, nachdem er sich

aus dem Privileg Wilhelms II. iiberzeugt hat, dafl dem Erzbistum die iusticiaria

verliehen sei.

2) Niese a. a. 0. 173 3
). Quellen und Forschungen 1X225.

3) Das Urteil Radulfs restituiert die Criminalgerichtsbarbeit in Catania, Aci,

S. Anastasia und Mascali. Die Aussagen der einen Rolle betonen, dafi die ver-

schiedenen Justitiare die Criminaljurisdiktion in den genannten Ortschaften aus-

geiibt hatten. S. Anastasia zuerst genannt in Urkunde Alexanders III. 1168.

Pirro 530.

4) Geschenkt 1124 Caspar n. 44.

5) Die Zeugen nennen folgende Justitiare : Unter Bischof Roger (1195—1207)

dessen Bruder Philippus Orbus; unter Walther von Pagliara Bartbolo-
maeus de Anicito, nach dessen Tod (1228/1231) blieb er Justitiar unter dem

Erwahlten Heinrich, er starb, noch ehe der Erwahlte Heinrich durch die Curie

entfernt wurde: Quo mortuo et amoto ab episcopatus administratione memorato

Henrico per ecclesiam Romanam, also vor Ende 1232; unter den Prokuratoren

des Stiftes war Maccharonus, cognatus des (koniglicken) Justitiars Arturius

Kirchenjustitiar bis April 1233; damals cessit, quia captus fuit a dicto impercitore

propter suspieionem proditionis, que facta fuerat in Messana (der Aufstand in

Messina fallt 1232, die Bestrafung in personlicher Anwesenheit Friedrichs April

1233, vgl. Winkelmann, Jahrbiicher Friedrichs II. Bd. II 402. 413); an seine Stelle

trat Wilhelm von Tropea, der wohl identisch ist mit Wilhelm Ruffo,

dem Bruder des Peter Ruffo, unter Conrad IV. als Stratigot von Messina und

Vertreter seines Bruders, des Statthalters, nachweisbar; er wurde zu einer uns

unbekannten Zeit, jedoch vor 1239, Stratigot von Messina, und an seine Stelle als

Kirchenjustitiar trat Matheus Piscis. Das ist der letzte von den Zeugen er-

wahnte Justitiar: In der Tat wurde die Criminaljurisdiktion des Bistums, wie



48 Hans Niese,

wie das auch fur Monreale bezeugt ist
1

), konnte aber gegen

dessen Urteil begnadigen. Die yon den Jnstitiaren des Bischofs

verhangten Strafen decken sich nicbt immer mit dem Strafrecht

der Constitntionen and beweisen, dafi sich das Strafrecht einzelner

Herrschaftsgebiete 2
), obwohl die Constitntionen fur das gesamte

Reichsgebiet ausnahmslos gelten sollten, zn halten vermochte. Wir
horen, dafi Falle des Hochverrates am Bischof (proditio), wie An-

schlage gegen seine Person, Versnch, seine Schlossser seinen Fein-

den auszuliefem, dnrch den Jnstitiar mit Hangen bestraft war-

den 3
). Die gleiche Strafe wnrde wegen Ranbmordes 4

), Notzucht 5
),

Totschlags 6
)
and gegen offenkandige Rauber 7

) (pnblicns latro) ver-

hangt. Wegen Sodomie wnrde verbrannt, wegen Diebstahls and

Raubes (furta et rapinas) geblendet 8
), wegen Waffentragens eine

unten nachzuweisen sein wird, zwischen 1236 nnd 1239 eingezogen. Belege fiir

die beiden letzten: Posted (nach Maccharonns) vidit dominum Guillelmum de

Tropia creatum iustitiarum a conventu, quo Guillehno assumpto ad officium stra-

ticotie in Messana trat an seine Stelle Matheus Piscis. Uber Wilhelms Stratigotie

1252 vgl. Garufi Arch. stor. Mcssinese V 34. Fiir die Zeit von 1226—1246 kennen

wir nur fiir 1236 einen Stratigoten (Riccardus Chiriolus), es ist also Raum fiir

eine erste Stratigotie Wilhelms. Vgl. ib. 33 f.

1) Urkunde von 1186 Neapel Arch, di Stato, Monasteri soppressi IV n. 293

:

in curia Guillelmi Montis Begatts archiepiscopi apud civitatem suam Bitecti pre-

sidente in ea et regente Iohanne fratre et iustitiario archiepiscopi. Zur Einsetzung

eines vertretenden Justitiars bedurfte es besonderer koniglicher Erlaubnis, da es den

Jnstitiaren verboten war, sich in der Gerichtsbarkeit vertreten zn lassen : Const. 1 58.

2) Fiir solche lokale strafrechtliehe Satzungen vgl. Niese, Gesetzgebung 30 3
).

3) Frater Nicolaus de Catania hat gebort, daB znr Zeit Bischof Rogers

(1195—1207), cum aliqui homines de Cathania conspirassent in episcopum et eum
interficere intendissent in die ramorum palmarum , de mandato episcopi iu-

stitiarius memoratus cepit IV homines de maioribus terra, die dann bingerichtet

werden. WeiB, daB Bartholomeus de Anicito 4 Leute von Aci aufbangen lieB,

weil sie terra und Castell dem Grafen Alamannus ubergeben wollten. Vincentius

de Jacio erinnert sich, daB vor mehr als 60 Jahren Philipp der Jnstitiar und
Bruder Bischof Rogers eine ganze Reihe von Cataneser Biirgern wegen proditio

aufhangen lieB. B. iustitiarius fecit suspendi apud Iacium quendam nomine Mar-

colphum, quia volebat prodere castrum ipsius terre comiti Alamanno.
4) Scivit quendam civem Cathania fuisse suspensum per gulam de mandato

iusticiarii memorati wegen Raubmordes in strata publica in nemore Mongibelli.

5) Ein Mann, der anf der StraBe eine Jungfrau vergewaltigt hatte, wird
gehenkt.

6) Ein gewisser Fivicanella, der einen Joculator getotet hatte, wird anf Be-
fehl des Justitiars gehenkt.

7) Marchuardus de Aprutio, einst valettus Walthers von Pagliara, hat ge-
sehen, daB auf Befehl des Justitiars Bartholomeus de Anicito ein publicus latro
gehenkt wnrde.

8) Der Justitiar Philipp verurteilt wegen furta et rapinas zu exoculatio.
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Hand abgehauen !
). Im Gegensatz za den koniglichen Justitiaren

scheint der bischofliche Justitiar anch mit der Abnrteilung ge-

ringerer Yergehen befafit 2
).

AnBer diesen Hoheitsrechten werden nnter den Gerechtsamen
des Bischofs erwahnt die custodia portus zu Catania, die sich often-

bar ans der Schenkong des zur Stadt gehorigen Meeres im groBen
Privileg Rogers I. ergab, and ein Drittel des Zollamtes (dobanae) 3

).

Es kann auffallend erscheinen, daB der Zoll dem Bischof als Stadt-

herrn nicbt ganz geborte. Vermutlich ist das aber so za erklaren,

daB zar Zeit der Schenkang Rogers ein Hafenzoll noch nicbt Ro-
stand, und dann auf Grand des allgemeinen koniglicben Zollregales

ein konigliches ZoRamt nachtraglich erricbtet wurde, von dem
dann der Bischof einen Anteil erbielt. Denn die Einricbtnng

koniglicher Regalbetriebe innerhalb nicbtkoniglicber Herrschafts-

gebiete kommt aach sonst vor 4
). Ein stadtberrlicbes Cast ell,

am das sich der bekannte Konflikt Friedrichs II. mit Biscbof Har-
duin von Cefalit zuerst entziindete 5

), scbeint in Catania nicbt be-

standen za baben

6

). Wohl aber waren die Orte Aci and S. Ana-
stasia mit Burgen versehen ?

). Wenn man dazu die nngemein

giinstige geographische Lage des Territoriums in Betracbt zieht,

die ihnen eine hohe strategiscbe Bedeutnng verlieb, ferner an die

Fruchtbarkeit gerade Ostsiziliens und an den scbon damals nicht

nnbedeutenden Handel Catanias 8
) denkt, so wird man das Bistum

vielleicht als die am reichsten ausgestattete Herrscbaft der Insel

iiberhaupt bezeichnen diirfen. Catania war derjenige Ort Siziliens,

den spater der Hof Friedrichs II. am langsten aufgesucht hat.

1) Der Kirchenjustitiar Wilhelm von Tropea lafit einem Burger von Catania

die Hand abhauen pro eo, qxiod portalerit contra prohibitionem cultellum ad lattis.

Die damals bereits gultige Const. 1 10 setzte auf Uberschreiten des Waffenverbotes
nur Geldstrafe.

2) Einer, der agnum furtive subtraxit, wurde auf Befehl des Justitiars aus-

gepeitscht und ihm dabei das Lamm um den Hals gehangt. Jemand, der einen

toten Hund in einen Brunnen warf, erhielt auf Befehl des Justitiars die Priigel-

strafe.

3) Werden 1267 ebenfalls restituiert.

4) In Patti war die Farberei bis 1207 koniglich. Ygl. Sciaeca in Do-
cumenti 2. serie vol. 6 S. 21, wo aber eine unrichtige Erklarung dafiir gegeben ist.

5) Mitteilungen des osterreich. Institutes. Erganzungsband 1 299.

6) Friedrich II. baute dort spater ein konigliches Castell.

7) Einer der Zeugen berichtet, dall Friedrich bei der (angeblichen) Ein-

ziehung des Kirchenbesitzes die castra Iacii et Sancte Anastasie schleifen lieB.

8) Schaube, Handelsgeschichte 473 f.

Kgl. Oes, d. Wiss, Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 4
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Die lange Dauer des kaiserlichen Hoflagers begreift sicb vielleiebt

aus geographischen Gesichtspunkten, ertragen werden konnten sie

nor von einem sehr reichen Territorium, denn zum wenigsten ein

Teil der Kosten des Hofbaltes fiel dem Gastgeber zur Last 1

).

II.

Als sich die Feldhauptleute Heinrichs VI. im Herbst 1194 der

Ostkiiste Siziliens bemaehtigt batten, verscbwand der bisberige

Biscbof yon Catania, Leo von Ravenna, der bis zuletzt Widerstand

geleistet hatte 2
). An seine Stelle trat ein Catanese, Roger Or-

bus 3
). Am 23. April 1195 erhielt er eine in allgemeinen Wen-

dungen gehaltene kaiserliche Bestatigung des Besitzstandes seines

Bistums 4
). Intervenient des Diplomes war einer der am meisten

genannten deutscben Magnaten ans der Umgebung des Kaisers,

Graf Albert von Sponbeim. Habere Beziebungen des deutschen

Grafen zum Bistum lassen sicb in der Tat aucb anderweitig er-

kennen. Biscbof Roger vermocbte ebensowenig wie spater sein

Nacbfolger Walther in ein gutes Verhaltnis zur Biirgerschaft

der Hauptstadt zu kommen. Wie die 1168 von Biscbof Johann
gewahrten Zugestandnisse 5

)
erkennen lassen, wurde die bischof-

liche Stadtherrschaft keineswegs milde geiibt und zur Ausbildnng
von allerband Finanzrecbten benutzt, die den Biirgern ungerecht-

fertigt erscheinen mochten. Als es in dieser Zeit zu Streitig-

keiten innerhalb der Biirgerschaft kam, scheint der Bischof der Lage
allein nicht gewachsen gewesen zu sein. Er bediente sich zur
Herstellung des Friedens der Hiilfe des Grafen Albert 6

). Obwohl
also Bischof Roger durch die deutsche Herrschaft eingesetzt und
unterstiitzt worden war, nahm er an der beriihmten Verschworung
des Jahres 1197 gegen Heinrich teil. Catania war geradezu der
Mittelpunkt fiir die Unternebmungen der Rebellen 7

). Damals
wurde die Stadt von den Kaiserlichen genommen, der Bischof und
sein Bruder, der Kirchenjnstitiar Philipp, gefangen. Wir wissen

1) Der Konig besaB das Reeht auf corredum. Vgl. Niese, Gesetzgebung 110.
2) Vgl. Toeche, Heinrich VI, 338 f. 453 ff. 582 ff. Toecbe nennt den Bischof

S. 352 unrichtig Johann. Vgl. Pirro 531 f.

3) Als civis Catanensis bezeichnet ihn seine Grabschrift De Grossis 130.
Sein Familienname ergibt sich daraus, daB die Protokolle von 1267 den Justitiar
Philippus Orbus als Bruder Bischof Rogers einfiihren.

4) Stumpf 5924.

5) De Grossis 88 f.

6) ib. 130.

7) Toeche 582 ft'. J. Caro, Beziehungen Heinrichs VI. zur romischen Curie
(Rostocker Diss. 1902) S. 55 ff.
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nicht, welche Strafe den Pralaten traf; Philipp wnrde, wie wir
aus den Zengenaussagen horen, geblendet 1

). Es ist bezeichnend
fiir die dunkle Geschichte dieser Verschworung — die Kaiserin
selbst soli die Hand im Spiele gehabt haben —

,
daB nach des

Kaisers Tod der von diesem bestrafte Jnstitiar Philipp sein Amt
znriickerhalten konnte. Bischof Roger finden wir seit 1200 bis zu

seinem Tod (1207) als Familiaren an der Regierung fiir den min-

derjahrigen Friedrich II. beteiligt 2
). Er ist politisch wenig her-

vorgetreten nnd hatte 1201 einen gefahrlichen Anfstand der Biirger-

schaft niederzukampfen, der ihm beinahe das Leben gekostet hatte,

aber dnrch die Energie seines geblendeten Braders, des Jnstitiars,

unterdriickt wurde. Wie gefahrdet die Lage des Bischofs aber

immer noch war, laBt sich darans erkennen, daB Roger dem Haupt-

radelsfuhrer das Leben schenken mufite 3
).

m.
Mit dem Episcopat des Kanzlers Walther von Pagliara 4

)

gewinnt die Geschicbte des Bistums an allgemeinem Interesse.

Walther erhielt das Bistum, als die Zeit der Miindigkeit des

Konigs (26. Dezember 1208) nicht mehr weit entfernt war. Ans
den Jahren 1208 und 1209 wissen wir wenig von ihm. Es ist aber

aus der Datumzeile der Konigsurkunden zu scblieBen, daB er den

Hof begleitete, der im Juni und Juli 1209 auch Catania besuchte.

1) Zur Zeit Bischof Rogers iibte dessen Bruder den Justitiarat, antequam

fuisset excecatus alb imperatore Henrico et etium postquam fuit cents.

2) Er gehorte nicht zu den von Constanze testamentarisch eingesetzten Fa-
miliaren, sondern begegnet als solcher seit 1200. Lejeune, Walther von Palearia

57. 64. Fiir 1205: Urkunde des Bischofs fiir S. Maria Licodia, Catania Archivio

provinciale, Fundatione del monastero di S. Leone f. 46. Als Familiaren bezeichnet
ihn noch seine Grabschrift, De Grossis 130.

3) Fiir diese Vorgange gibt es zwei Quellen, namlich die Protokolle, die eine

Jahresangabe nicht bieten, und die Notiz bei De Grossis 130, wonach 1201 ein

Anschlag gegen das Leben des Bischofs geplant worden sei. Wahrend andere
Teilnelimer bestraft wurden, habe der Bischof gerade dem Anfiihrer, Rogerius de

Marotta, das Leben geschenkt. Die Stelle der Protokolle von 1267 lautet: Frater

Nicolaus prior Cathaniensis hat gehort, daB zur Zeit Bischof Rogers, cum aliqui

homines de Cathanict conspirassent in episcopum Bogerium et eum interficere in-

tendissent in die ramorum palmarum, quctndo episcopus venturus erat processiona-

lser in ecclesiam S. Marie de Elemosina et episcopus id presen[sisset ],

episcopus reddiens ad ejnscopatum cum clero et populo eiusdem terre clausis ianuis

ecclesie supradicte de mandato episcopi iustitiarius memoratus cepit quattuor ho-

mines de maioribus terre, die dann vom Jnstitiar hingerichtet werden.

4) Ich habe mich im folgenden der Dissertation von Lejeune, Walther

von Palearia, Bonn 1906, vielfach mit Nutzen bedient.

4 *
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Dennoch war sein einst beherrschender EinfluB schon damals im

Sinken. Das ergibt sick daraus, daB nunmehr, zuerst Marz 1209,

ein erklarter Feind des Kanzlers, Paganus de Parisio, Graf

von Avellino und Butera, im Collegium der Familiaren nacbweisbar

ist *). Seit 1195 Graf von Bntera, saB er dem Bistum bedenklich

nahe, weil er auch die Herrschaft Patemo besaB *). Seine Gegner-

schaft gegen den Kanzler ging so weit, daB er und sein Bruder

"Whither de Parisio, damals Herr des unfern von Catania gelegenen

Calatabiano, der Kirche und den Biirgern von Catania einen

Sickerheitseid geleistet katten und trotzdem die Fekde, der jener

Eid offenbar ein Ende hatte macken sollen, fortsetzten 3
). Tiber

die Ursacken des Zwistes feklt es an unmittelbaren Nackrickten,

man kann nur seine Spur mekrere Jakre zuriickverfolgen. Zunachst

muB man erwagen, dafi die beiden Bruder schon durch ihre Ab-

stammung beacktenswerte Personliehkeiten waren. Ihr Yater,

Bartholomaeus de Parisio, war unter Wilhem I. und II. wiederkolt

hervorgetreten und gait namentlich als sehr einfluBreich in der

Stadt Messina 4
). Sein Reichtnm war so bedeutend, daB er von

der Krone die Demanialkerrsckaft Calatabiano ankaufen konnte,

mit der er seinen jiingeren Sohn "Whither ausstattete 5
). Der altere,

Pagan, gelangte, wie es scheint, erst durch Heinrich VI. in den

Besitz der Grafschaften Alife und Butera 6
). Es ist nun zunachst

zu beackten, daB sich im Januar 1201 die Grafsckaft Butera nickt

mehr im Besitz Pagans findet, sondern in der Hand des Berard

1) Als Familiar 1209 Marz nod August R. J. n. 600. Winkelmann Acta I

n. 102.

2) Seit 1194 Graf von Avellino: Mongitore Monumenta Sanctissimae Trinitatis

11; seit 1195 auch von Butera: Toeche 335, Gregorio Considerazioni II 155
;
Pa-

lermo Bibl. Comunale H 10 f. 81 (1195), H 12 f. 96 (1195), f. 100 (1208), Winkel-
mann Acta I n. 102 (1200). Weon einige nichtoriginale Urkunden Alifie statt

Avellini und Avelline haben, so scheint das ein Versehen, da gleichzeitig,

1195 1197, als Graf von Alife Johannes de Rupecanina nachweisbar ist (Neapel
Societa di storia patria, S. Maria <3i Grotta, Busta I n. 21, 25, 26, 29, 31, 37
39). Als Herr von Paterno erscheint Pagan 1208 Palermo Bibl. comunale H 12
f. 100.

3) Wnr verdanken diese Machricht der Urkunde Constanzes und Heinrichs
(VII) fur Catania von 1213, R. J. 3838, Huillard I 253.

4) Falcandus ed. Siragusa p. 86. 105. 132. 142. Garufi Catalogo del tabu-
lario di S. Maria Nuova p. 163.

5) Das berichten die Protokolle von 1267: Nicolaus de Missitono: se vidisse
comitem Bartholomeum et fiiium Hus comitem Gualterium tenere castrum Calata-
biam, quod emerat pater suus a rege Guillelmo pro centum milibus tarenorum.

6) Vgl. oben Anm. 2.



das Bistum Catania und die sizilischen Hohenstaufen. 53

vonOcre, eines Abruzzesen und also Landsmannes des Kanzlers 2
)

.

im Juni des gleichen Jalires schenkten ferner die Familiaren —
formell der Konig — die Herrschaft Calatabiano einem aus ihrer

Mitte, dem Erzbiscbof Berard yon Messina 2
). Man kann aus

diesem Tatbestand nur schlieBen
,
daB die beiden de Parisio es

mit den Familiaren verdorben hatten und ihrer Besitzungen

beraubt worden waren. Da Pagan noch im Dezember 1200 als

Graf von Butera erwahnt wird 3
), mufi sein Sturz und die Ein-

ziehung seiner Giiter in den letzten Monat des Jahres 1200

fallen. Man wird den Eindruck aussprechen diirfen, dad dies

Ereignis irgendwie mit dem damals erfolgten Ausgleich zwischen

Markward und den Eaten zusammenhangt, etwa so, daB Mark-

ward den Pagan preisgab, der wohl zu seinen Anhangern ge-

hort hatte 4
). Im Januar 1208 war dann Pagan — wir wissen

nicht, infolge welcber Ereignisse 5
)
— wieder im Besitz seiner

beiden Grafschaften 6
), und sein Bruder Walther wird gleichzeitig

Calatabiano zuriickerbalten haben 7
). Die Aufnabme eines Mannes,

an dessen Sturz der Kanzler obne Frage einst wesentlich Anteil

genommen hatte, in den koniglichen Rat kann nur als ein Zeichen

erheblicher Abschwachung des Einflusses gedeutet werden, den

Walther von Pagliara bisher geiibt hatte. Es ist von einem ge-

wissen Interesse, zu erfahren, daB sich der Sturz des Kanz-
lers fast unmittelbar seit dem Ablauf der Minder-
jahrigkeit Friedrichs II. vorber eitete. Andere, spater

gegen den Kanzler wirkende Umstande, wie die Revokationen von

1209 und der offenbar recht starke EinflaB der Konigin Con-

stanze, fanden also seine Stellung bereits erschiittert.

Dennoch erlebte Walther zunachst noch einen voriibergebenden

Erfolg. Die de Parisio hatten die Fehde gegen den Bischof wieder-

1) Catania Arch, provinciale, Fundatione del monastero di S. Leone f. 27

1200, Januar, ind. IV, Nos Berardus de Orca comitatus Butere dominus.

2) Documenti etc. 1. serie vol. I n. 43. Ygl. Lejeune 64.

3) Winkelmann, Acta I n. 82.

4) Wenigstens war Armaleo Monaldeschi, der Schwiegersohn seines Bruders,

ein Anhiinger Markwards. 'Winkelmann, Otto IY. Nachtrage zu I 356. R. J. 566

Lejeune 87.

5) Man konnte daran denken, daB das eine Folge der illegitimen Macht

Capparones war.

6) Palermo Bibl. com. H 12 f. 100.

7) Protokolle von 1267 : Nicolaus de Missitono : se vidisse comitem Bartholo-

metim et filium eius comitem Gualterium tenere castrum Calatdbiani , postea

vidit comitem Armaleonem tenere. Dazu unten S. 58.
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nm eroffnet, als der nnnmehr vermahlte Konig
')

mit seiner Ge-

mahlin im Oktober 1209 Ostsizilien besuchte und meist in Catania

Hof hielt. Sebon diese allererste Periode der selbstandigen Re-

gierang Friedrichs II. ist durch die 'W’iederaufnahme gesetzgeberi-

scher Gedanken des normannischen Hanses gekennzeiehnet, und

das erste, was die neue Regiernng unternahm, war die Herstellung

des Landfriedens, dessen unnachsichtliche Dnrchfnhrung das

altere Reich bei den Nachbam beriihmt gemacht hatte 2
). Es war

eine bemerkenswerte Erhebung iiber personliche Riicksichten, daB

der Konig in diesem Bestreben anch gegenuber seinem eigenen

Rat nnd machtigen Yasallen Pagan de Parisio nicht Halt machte

:

Er gebot den Briidern Friede in ihrer Fehde mit dem Bischof.

Aber hier kam fiir Friedrich znm ersten Mai znm Ansdruck, daB

die Barone — wie ihre Yater nnd GroBvater — das schwerste

Hindernis fiir die Durchfiihrung der koniglichen Verordnungen

waren. Pagan und Walther kamen dem Friedgebot des Konigs

nicht nach, riisteten sich zn bewaffnetem Widerstand nnd machten

sich damit des Vergehens des Hochverrates schnldig. Der Konig

hat gleich hier — obwohl seine militarische Kraft geschwacht

war 3
),
— fest zugegriffen und, wie bald darauf gegen den auf-

sassigen Grafen Alfons de Roto, einen vollstandigen Erfolg erzielt.

Walther, der Herr von Calatabiano, starb, ehe man seiner habhaft

werden konnte, Pagan wnrde gefangen und verschwindet fiir uns,

samtliche Besitznngen der beiden wnrden konfisziert. Aus den

Giitem gewahrte der Konig dem Dom zn Catania znm Ersatz des

Schadens, den ihr die Fehde gebracht hatte, sogleich die Herr-

schaft Calatabiano 4
).

1) Ende August 1209; vgl. Hampe, Historische Vierteljahrsschrift IV161ff.

2) Schon vor der Hochzeit. ib. 172 aus einem Schreiben des Konigs vom
August 1209: Nam cum in potentalu magno equitaverimus per Siciliam, filios

quosdam reprehensionis, qui oderant pacem, ita nostra fortitudinis fecit for-

mido pacificos, quod in omni devocione iugum nostri susceperunt dominii et se

nostre subiecerunt humiliter potestati. Uncle nunc tot a terra pacificata
l e t at u r et e x alt at p op ill u s in h ab un cl an c i a p a ci s s e c u r u s.

3) Infolge der unter den Aragonesiscben Hilfskontingenten ausgebrochenen
Seuche. a. a. 0. 169.

4) fiber alles dies die Urkunde der Constanze von 1213, Huillard 1 253.
Besser als der Text bei Huillard ist der bei de Grossis 132. Es keiBt dort, daB
der Konig in Catania von den Raubzugen der Briider gegen das Bistum horte,
dann fahrt der Text fort : Interim autem comite Gualtherio sublato de medio, cum
ex mentes perfidia comitis Nagani venerit

, ut dominus et vlr noster ipsum tanquam
perfidum proditorem capi fecerit ex eo, quod se maiestati suae opposuit et contra
personam regiam arma sumere non expavit, universa Iona sua . .

.
publicari man-
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Jedoch nur fiir knrze Zeit. Kurz darauf, Ende 1209, fanden

Revokationen statt '), za deren Wirtungen wahrscheiniich auch der

Verlnst Calatabianos fur das Bistum gehorte. Schon von anderer

Seite ist bemerkt worden, daB mit diesen Revokationen
angenscheinlick dieEntfernungdesKanzlers vomHofe
im Eebruar 1210 in Zusammenhang steht 2

). Getroffen

wnrden ja in erster Linie die Akte der vormundschaftlicken Re-
giernng, in der der Einflufi des Kanzlers vorgewaltet batte, und
dad er und seine Amtsgenossen mit den koniglichen Recbten nnd
Giitern nnverantwortlich geschaltet batten, ist in Anbetracht der

gleichzeitigen Yorwiirfe Innoeenz’ HI. niebt za bezweifeln; elf

Jahre spater, als Walther einen zweiten, tieferen Sturz erlebte,

wiederholte sich die gleiche Situation 5
).

In diese Zeit der Maebtlosigkeit Biscbof Waltbers diirfte ein

merkvvtirdiger Handstreieh der Genuesen gegen den Bestand

seines Territoriums fallen. Damals besaB Genua nicht nur durcb

die Uberlegenheit seiner Flotte die Yorberrschaft in den siziliscben

Gewassem, sondern war auch fraglos der starkste Machtfaktor

innerhalb des Konigreichs selbst. Die Festsetzung der Genuesen

im Siiden geht auf die Zeit Heinrichs YI. zuriick, dem sie das

Konigreich hatten erobern belfen. Denn obwohl das Verhaltnis

zwischen dem Kaiser und der Stadt zuletzt gespannt war, so blieb

doch das Amt des Admirals der sizilisehen Flotte und die Graf-

davit et ea statuit perpetualiter confiscari. Quia igitur dicti comes Paganus et

Gualtherius nominatae Cataniensi ecclesiae afflictiones et damna multa intalerant,

nuttam aut erga regiam maiestatem aut iuramentum, quod praestiterant,

reverentiam exhibentes .... DaB es sich bei dem bewafl’neten Widerstand des

Pagan nicht um eine Rebellion aus irgend welchen anderen Motiven, sondern urn

Ungehorsam gegen ein Friedgebot des KOnigs handelt, beweist der Nachsatz

:

nullam . . . erga regiam maiestatem . . . reverentiam exhibentes.

1) Rice. Sangerm. ed. Gaudenzi S. 75. Lejeune 138 sprieht geradezu von
einem damals erlassenen Revokations e d i k t. Wie mich Herr Baethgen-Heidel-

berg aufmerksam macht, laBt sich der FrlaB eines Ediktes aus dem Text bei

Richard nicht beweisen; Friedrich sagt nur, daB ihm die Emporung des Alfons

Gelegenheit gegeben habe, einen groBen Teil des Demaniums wieder einzu-

ziehen. Der Revokations g e d a n k e war also jedenfalls schon gefafit.

2) Lejeune 141 f.

3) Wenn 1209 Graf Alfons de Roto von den Revokationen betroffen

wurde, so hatte gerade er Walther nahe gestanden und war Familiar gewesen.

Vgl. Winkelmann, Otto 56 -). 72 2
). Lejeune 126 J

). — Die enge Verbindung,

welche R. J. 14647 a und 48 zwischen den Emporungen des Pagan und des Alfons

hergestellt wird, scheint mir nicht so sicher. Pagan widersetzte sich dem Fried-

gebot, Alfons rebellierte aus anderen Griinden.
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schaft Malta im Besitz eines Genuesen, des Wilhelm Grassus x
).

Kur diese Beherrschung Maltas ermoglichte den Genuesen 1204 die

beriihmte Festsetzung in Syrakus nnter Alamannus de Costa, der

dann den Titel eines Grafen von Syrakus fiihrte nnd von der

sizilischen Regierung anerkannt wurde')- Die Gennesen haben

spater gemeint, daB ihre in Sizilien lebenden Landsleute dem Konig

treu gedient, aber wenig Dank geemtet hatten. Es liegt etwas

richtiges darin; die Krone hat sich anfs kraftigste anf die Genuesen

stiitzen konnen nnd ieh mochte fast meinen, daB nicht nnr die

Erfolge gegen Otto IY., sondern auch die Erfolge im Inneren des

Konigreiches zn einem guten Teil anf Rechnung dieses Biindnisses

zu setzen sind. Als Ende 1209 Graf Alfons de Roto rebellierte,

muB sich diese Sachlage klar herausgestellt haben. Denn wenn
damals der Graf unter anderem das Amt eines Admirals fur sich

verlangte 3
), so konnte er mit Sicherheit darauf rechnen, daB er

die Genuesen zu Gegnern haben wiirde. Im Vertrauen auf ihre

Machtstellung und ihre Unentbehrlichkeit werden sie dann das

Territorium des vom Hofe entfemten Kanzlers, der sie doch noch

1207 mit den Wallen gegen die Pisaner entscheidend unterstiitzt

hatte 4
),

angegriffen haben. Zu nicht naher bekannter Zeit be-

setzten sie einen wichtigen Punkt an der sizilischen Ostkiiste,

namlich das heute Isola de’Ciclopi, damals Insula Sancti Salva-

toris genannte Felsenriff dicht vor Aci Castello. Von hier aus

mochten sie die Fahrten der Pisaner in diesen Gegenden iiber-

wachen wollen. Yon hier aus machte Alamannus auch einen

Versuch auf Aci selbst, der ihm allerdings miBlang, obwolil er

sich mit einigen Bewohnern des Ortes in Verbindung gesetzt

hatte 5
). Es war einer der Ubergriffe, die 1221 zum Fall der

1) Er ist noch unmittelbar vor dem Tod des Kaisers Admiral und Graf von
Malta. N. Arch. 24, 156.

2) Schaube, Handelsgeschichte 478 ff. Wilhelm Grassus scheint vor 1203
gestorben zu sein, da damals ein normannischer Baron, Wilhelm Malconvenant,
Admiral war (Palermo Bibl. comunale II 12 f. 73). Die Grafschaft Malta erbte
des Grassus Schwiegersohn, der Genuese Heinrich Piscator. Ein Admiral ist dann
wieder Marz 1208 in der Person eines Wilhelm (Malconvenant oder Porcus?)
nachweisbar (Cod. Caiet. H n. 373), 1215 erscheint Wilhelm Porcus (Palermo
Bibl. com. E 142, nicht foliiert).

3) Vgl. Lejeune 138 f.

4) Schaube 482.

5) Zeugenprotokolle von 1267 : Frater Nicolaus prior Cathaniensis weiB, daB
der Justitiar Walthers, Bartholomeus de Anicito, vier Leute von Aci aufbangen
lieB, weil sie Terra und Castell dem Grafen Alamannus tibergeben wollten. Yincen-
tius de Jacio. histitimius feat suspendi equal Iacium quendam nomine Marcolplnm,
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genuesischen Yormacht in Sizilien und znr Absetznng des Grafen

Alamannns gefiihrt haben.

Das Yerhaltnis des Bischofs von Catania zum Hofe scheint

sich wieder gebessert zu haben, als Friedrich nach Deutschland

ging. "YVahrscheinlich wollte der Konig den durch seine person-

lichen Verbindongen noch immer machtigen Mann nicht als Feind

zuriicklassen- Irgend einen Einflofi auf die Regierung hat er kaum
mehr geiibt 1

). Er betatigte sich als Bischof von Catania nnd da

gelang ihm noch eine Erwerbung fiir seine Kirche : Jene Herrschaft

Calatabiano, die er 1209 voriibergehend schon besessen hatte, war
von der Krone nicht behalten worden. Es hatte sich namlich ein

Schwiegersohn des verstorbenen AYalther de Parisio mit Erban-

spriichen gemeldet, Graf Armaleo Monaldeschi. Er war
einer von den adeligen Abenteurern ans Reichsitalien, die die

dentsche Herrschaft nach dem Siiden verschlagen hatte, stammte

ans der Linie des Hanses Monaldeschi, die in der Gegend von

Foligno gesessen war nnd die kaiserliche Sache wiederholt nnter-

stiitzt hatte 2
), gedachte sich im Siiden wohl vor allem finanziell

zn rangieren, und hat das auch schliefilich erreicht. Er nnd sein

Brnder Yerleonus waren im Jahre 1200 an den sizilisehen Ereig-

nissen tatig beteiligt nnd zwar auf Seiten Markwards 3
). Er hei-

qxiia volebat prodere castrum ipsius terre comiti Alamanno. Ein anderer : Der

Justitiar hat einige homines Iacii aufhangen lassen propter proditionem, qiiarn in-

tendebant committere de tradendo castrum Iacii in manus Ianuensium, qui erant

in insula s. Salvatoris pro parte comitis Alamanni. Fiir die Insula Sancti Sal-

vatoris kommt nur die Isola de’Ciclopi in Betrackt, weil es keine andere Insel in

der Nahe gibt.

1) Ich muB Lejeune widersprechen, wenn er 146 sagt, Friedrich habe der

Constanze den Bischof als Ratgeber zur Seite gesetzt. Wir haben dafiir keinen

Beleg. Titel und Einkiinfte eines Kanzlers sind Walther formell nie entzogen

worden, sein Sturz im Februar 1210 beraubte ihn vor allem seiner Stellung als

Familiar und der tatsachlichen Geschaftsleitung in der Kanzlei.

2) Das Buch von Ceccarelli Dell’ bistoria di casa Monaldesca (Ascoli

1580) enthalt liber diese Linie des Hauses nichts. Uber Armaleo : R. J. 556.

12290. Einer der Briider des Armaleo schlofi sich 1211 an Otto IV. an: R. J.

450. 454. 1013.

3) Dezember 1200 bestatigt Friedrich II. den Sohnen des Grafen Rainald de

Monaldo, Armaleus und Verleonus, eine Burg bei Foligno propter servitia, que

vos comes Armaleo (et) Verleonus frater tuus maiestati nostre exibuistis. R- J-

556 = Ficker Forschungcn IV n. 206. Ich mockte die Tatsache, daB bier der

Konig von Sizilien einen Ort im Herzogtum Spoleto verleiht, nicht mit Ficker auf

den Bruch des Kanzlers Walther mit dem Papst, sondern mit Lejeune 87 darauf

zuriickfuhren, daB das Diplom im Nansen Markwards ausgestellt ist. Es tragt die

Datierungsforinel des Kanzlers nicht.
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ratete die Tochter Walthers de Parisio, die die Herrschaft Cala-

tabiano als Mitgift erhielt and sie ihrem Manne letztwillig schenkte 1
).

Die Rechtslage ist nicht ganz klar, jedenfalls standen sich der

Ansprucb der Krone aus der Einziehnng der Giiter Walthers and

der des Armaleo als Erben der Tochter gegenuber. Der Ansgleich

trat in der Eorm ein, daJB Armaleo die Herrschaft, welche seines

Schwiegervaters Eigengnt gewesen war, zn Leben erhielt 8
). Er

wurde aber seines Besitzes nicht recht froh nnd war in seiner

Ararat genotigt, seine Untertanen — ganz gegen das Gesetz —
mit Stenern zu driicken 3

). Da hat er denn sein Lehen fur die

Somme von 15 000 Tari an das Bistnm verkanft, hat an der Marine

von Calatabiano seine Fahrhabe auf eine Galeere geladen nnd ist

in seine Heimat znriickgekehrt 4
). Der Bischof hat die Kaufsumme

dnrch eine Stener von den Untertanen seines bisherigen Territoriums

anfgebracht 5
). Die beim Erwerb eines Kronlehens notwendige Zu-

stimmung des Souverans wurde durch die Regentin Constanze im

Marz 1213 in liebenswurdiger Form erteilt 6
). Es ist iibrigens zu

bemerken, dafi Calatabiano o h n e die hohe Gerichtsbarkeit, die den

koniglichen Justitiaren wie bisher verblieb, in den Besitz des Bis-

tums iiberging 7
). Die Einwohner leisteten dem neuen Herrn den

tiblichen Untertaneneid 8
).

1) Protokolle yon 1267 : Vincentius de lathio vidit, quod comes Armaleo

habuit in uxorem filiam comitis GuaUerii de' Parisio filii comitis Bartholomew de

Parisio et ipsum comitem habuisse in dotem castrum Calatabiani, quod erat bo-

num patrimoniale comitis Gtialterii, cuius filia in ultimis suis fecit donationem de

ipso caslro Armaleoni viro suo.

2) Urkunde der Constanze von 1213 De Grossis 132: Licet castrum ipsum

comes Armaleo de regia cone es sion e teneret et vellet vendere aliis, per quos

servitia nostra impediri possent ....

3) Protokolle von 1267 : Peregrinus de Dyana : comes Armaleo pro nimia

paupertate, qua laborabat, affligebat populum ipsius terre collectis.

4) Die Kaufsumme wird von einem der Zeugen auf 15 000, von einem anderen

auf 13 000 Tarene angegeben. Den Ausschlag gibt die Urkunde der Constanze

De Grossis 132. Einer der Zeugen von 1207 sagt, dafi comes Armaleo intendebat

in patriam suam redire. Darauf hot ihm Bischof Waltlier an, er wolle Calata-

biano kaufen. Der Graf ubergibt das Sclilofi, post paiccos dies oneravit galeam in

maritima ipsius terre de rebus suis et recessit de Sicilia.

5) Johannes Balcatuis vidit, quod pecunia, quae danda erat in pretio ipsius

castri fuit collecta per terras ecclesie Cathaniensis, scilicet S. Anastasia, Jathio et

Mascalis, ita quod vidit patrem suum solventem portionem suam in ipsa collecta.

Das war gesetzlich erlaubt, denn die Steuer diente den Zwecken eines augmentum

feudi. Vgl, Niese, Gesetzgebung 109 l
;.

6) R. J. 3838. De Grossis 131 f.

7) In dem Prozefi vor dem Legaten wurde die Zuriickstellung der hoheD

Gerichtsbarkeit nur fur Catania, Aci, S. Anastasia nnd Mascali verlangt.

8) Dominus Constantinus de Fimi hat gesehen, dafi die homines von Cala-
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Einige Nachrichten haben wir aus dieser Zeit fiber die Ver-
w al t an

g

des bischoflichen Territoriums. Das Amt des Kirchen-
justitiars wurde damals von Bartholomaens de Anicito bekleidet.

Daneben errichtete Walther ftir die fmanzielle Zentralverwaltang

des Gesamtterritoriums das Amt eines magister procurator
und fibertrug es einem Neffen, Oderisias de Achano 1

). Castellan

von Calatabiano wnrde Jonathas de Aprutio 2
),

auch er ein Lands-

maim des Bischofs. In der neu erworbenen Herrschaft warden

landwirtschaftliche Eigenbetriebe errichtet 3
).

IV.

Von Bischof Walther hort man zwischen den Jahren 1213

und 1220 nur sehr wenig. Als Friedrich sich dem Konigreich

wieder naherte and die bekannten Reformen sich vorbereiteten,

erschien Walther am Hofe, ohne vor anderen Pralaten hervorzatreten

and ohne etwa den Titel eines Familiaren zn ffihren 4
). Kaum

war der Kaiser im Frfihjahr 1221 nach Sizilien hinfibergegangen,

als Walther den seltsamen Auftrag erhielt, zasammen mit dem
Admiral Grafen Heinrich von Malta 5

) die sizilische Flotte zam
Entsatz nach Damiette za ffihren 6

). Es ist bekannt, dab er nach

dem Scheitern des Unternehmens es nicht gewagt hat, das Konig-

reich wieder zn betreten, wahrend Graf Heinrich, sein gleich ver-

antwortlicher Kollege, rahig zarfickgekehrt, Amt and Lehen behielt 7
).

tabiano den Bischof als ihren Herrn aufgenommen und ihm tamqiiam vassalli ge-

schworen haben.

1) Der gleiche Zeuge, damals Knappe des Bischofs, nennt Jonathas de A-

prutio als Castellan von Calatabiano, Oderisius als magister procurator ipsius

castri Calatabiani, Mascalarum, Jathii, S. Anastasie et Cathanie. Ein anderer

Zeuge, Constantinus Grecus, nennt den Oderisius de Achano nepos Walthers.

2) Vgl. Anm. 8.

3) Episcopus in Calatabiano faciebat fieri massarias et cannamellitum.

4) Lejeune 154.

5) Der bisherige Admiral, Wilhelm Porcus, verlor anlafilich des aligemeinen

Umschwungs von 1220/21 sein Amt: Winkelmann, Jahrbucher I 142. Es ist

immerhin bezeichnend, dafi trotz der Ungnade, die damals fast alie Genuesen im

Konigreich traf, das Flottenkommando doch wieder an einen Genuesen gegeben

wurde.

6) Winkelmann a. a. 0. 151.

7) Uber Heinrich a. a. 0. 159. Dort die Ansicht, dafi auch Heinrich wegen

des Verlustes von Damiette eine Bestrafung erlitten habe, indem ihm der Kaiser

seine Lehen entzogen habe. Scheinbar wird das durch eine Stelle Richards von

S. Germano gedeckt. In der Tat hat die j u n g e r e R e d a k t i o n : et dictus comes
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Diese auffallende Tatsache bedarf der Erklarung and weist zngleicb

auf tiefer iiegende Zusammenhange, die in den Quellen nicbt un-

mittelbar znm Ausdruck kommen. Wenn der Bischof angeblicb

dem Lande fernblieb, weil er den Zorn des Kaisers furchtete, so

geschah das dnrcbans nicbt freiwillig, sondern Andeutungen in

einem spateren Brief Honorins’ III. ergeben, daB Friedrich den

Bischof zwar ohne formlicbes Gerichtsverfahren aber ausdriicklich

des Landes verwiesen hatte 1
). Und zwar rechtfertigte der Kaiser

sein Yorgehen mit der verschwenderiscben Amtsfiihrung Walthers

wahrend der Kegentschaft, nicbt etwa mit Fehlern, die der Biscbof

wahrend des Feldznges begangen hatte. Mit Recht bat man darum
die Entsendung Waltbers naeh Damiette als einen Vorwand be-

tracbtet, um ihn aus dem Bereicb des Konigreicbs zu entfernen.

Aucb die abweicbende Bebandlung Heinrichs von Malta spricbt

dafiir. Dagegen ist es nicbt obne weiteres klar, warum sich

Friedrich des Kanzlers zn entledigen sucbte. Man kdnnte daran

denken, daB sich die Regierung nocb nicbt stark genng fiihlte, om
einen Prozefi gegen Walther offen anzustrengen und daB man
deshalb es vorzog, den Abwesenden zu verbannen. Indessen

wird man dieser Erwagung mit der Frage begegnen, ob wirklich

gerade die Bestrafung allein ein so dringendes politiscbes Bediirf-

nis war, um einen hochst auffallenden Schritt zu rechtfertigen.

Da kommen die Zeugenprotokolle von 1267 zur Hilfe. Zwar
werden sich ibre Aussagen iiber die Politik Friedrichs im ganzen
hier als ein blofies Gerede berausstellen, aber einzelne tatsachliche

red.it in regnutn, qui ab imperatore captus est et terram, qucim tenebat, ammisit

(Gaudenzi p. 104). Anders die alt ere Redalction: Henricus de Malta in Si-

ciliam redit, qui non sine causa postmodum ab imperatore captus est et terram

ammisit. Mit dem postmodum weist der Chronist deutlich genug auf die voriiber-

gehende Einziehung der Grafschaft im Jalire 1223 Lin, die von den Genueser
Jahrbuchern berichtet, von ihm selbst ausgelassen wird. Die Einziehung von
122o hatte einen ganz anderen Grund, aucb wurde sie bald riickgangig gemacht
mit Ausnahme des Cast ells von Malta, das der Kaiser behielt (Mon. Germ. SS.
XVIII, 153: set demum, nulla restitutions facta de castro Malte, in
sua gratia reconciliavit. Dazu R. J. n. 1496 a.). Heinrich hat noch 1232 gelebt,

weil er damals, nach dem Tode Berards von Messina, die Herrscbaft Calatabiano
erhielt. Venn 1239 Malta in Kronverwaltung ist, so war Heinrich gestorben,
denn im gleicben Jahre war das Admiralsamt mit Nicolaus Spinola besetzt (R. J.

2490) und Nicolosus, Heinrichs Sohn, konnte nicht erben, weil er auf Seite Genuas
stand (SS. XVIII, 209), das 1238 mit Friedrich gebrochen hatte. Erst 1258 wurde
er restituiert : Liber iurium Jan. 1, 1293.

1) Mon. Germ. Epp. sel. I n. 296.
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Angaben bieten einen Anhalt zur Losung der Frage. Einer der

Zeugen spricbt sicb scheinbar sehr bestimmt nnd vertrauenswiirdig

ans: Die Burger yon Catania hatten sich mit Waltber sehlecht

gestanden und deshalb dem Kaiser eine Geldsnmme geschickt, da-

mit er den Bischof von der Stadtherrsehaft in Catania entferne.

So habe denn Friedrich den Bischof unter dem Vorwande des Kreuz-

zuges nach Damiette geschickt. Von da sei dieser nicht zuriick-

gekehrt, habe an der Curie gelebt, aber durch seine Beamten die

Einkiinfte aus dem Territorium erhalten

1

). Die Aussage liefert

uns zwar die interessante Tatsache, daB die Stadt Catania damals

den Versuch maehte, sich in die Stellung einer nnmittelbaren, einer

Demanialstadt, einzukaufen, eine Nachricht, die durch spatere

Vorgange bestatigt wird, aber als ganzes betrachtet ist sie

durckaus widerspruchsvoll. Denn selbst angenommen, die Re-
gierung ware auf das Ansinnen der Stadt eingegangen, so lieB

sich der Zweck doch nicht durch einfaehe Entsendung auf den

Feldzug erreichen, und nach den Aussagen des Zeugen selbst blieb

ja der Bischof Landesherr. Noch merkwiirdigere Dinge weib der

Monch Simon von Paternb. Er stellt den Besitz der Herrschaft

von Calatabiano in den Mittelpunkt der Frage. In der Zeit, als

der Bischof abwesend war, sei Erzbischof Berard von Messina des

Kaisers Rat gewesen. Der Kaiser habe mit der Nichte des Erz-

bischofs, Manna, ein Liebesverhaltnis gehabt, und um dem Erz-

bischof und seiner Nichte eine Gunst zu erweisen, habe er Cala-

tabiano an sich gezogen und an Berard gegeben -). Der Zeuge

1) Leonus de Archono dixit se scire, quando homines Ccithanie male se ge-

rentes cum. domino G. Cathanicnsi episcopo miserunt domino imperatori quondam

quantitatem pecunie, wt amoveret episcopum G. a dominio terre Cathanie et sic

dominus imperator sub pretextu succursus Terre Sancte misit eum cum golds ultra

mare in subsidium Christianorum, qui tenebant Damiatam, ubi cum applicuisset,

invenit terrain deperditam, unde rediens ivit ad ecclesiam Romanam, ubi morabatur

et percipiebat proventus ecclesie Cathaniensis et terrarum subiectarum ei et etiam

proventus Calatabiani per manus procuratorum ipsius, qui procurabant dictam

terram, mortuo vero memorato G. episcopo Caihaniensi Rome F. imperator revo-

cavit dictas terras ad se et expoliavit ecclesiam possessions Calatabiani et faciebat

suo nomine procurari.

2) Frater Symon de Paternione: Episcopo in remotis agente archiepiscopus

Berardus Messanensis, qui tunc temporis erat familiaris domini imperatoris et

hdbebat quondam neptem suam nomine Mannam in camera ipsius, quam ipse im-

perator valde diligebat, favore et convenientia ufriusque dictus imperator expulit

dictum 0(derisium de Achano) [den Beamten Bischof Walthers] de predicta terra

Calatabiani el sic B. archiepiscopus occupavit diclam terram Calatabiani et tenuit

earn sibi, quo B. mortuo imperator terram Calatabiani et Cathaniensem ecclesiam

cum suo districtu revocavit ad manus suas.
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sagt nicht, daB der Kaiser dnrch diese personlichen Beziehungen

und Riicksichten zur zunachst vorlaufigen, dann dauernden Ent-

fernung des Kanzlers bewogen wnrde. Der Verdacht indessen, daB

dem so gewesen sei, laBt sich nun nicht mit der einfachen Behauptung
abschiitteln, dafi Derartiges dem Kaiser nicht zuzntranen sei. Zu-

naehst ist Berard zur Zeit der Minderjahrigkeit, dann 1212, 1213,

1218, 1220, 1225 und spater otters als Familiar nachweisbar x
).

Wir finden dhn 1219 beim Kaiser in Deutschland 2
), und es ist

sehr wobl moglich, ja wahrscheinlich, dab er zu denjenigen gehorte,

die die MaBregeln der Jahre 1220 und 1221 vorbereiten halfen.

Aber der tibergang Calatabianos in seine Hand erklart sich anders
als aus der Liebschaft des Kaisers mit Manna : Der Erzbischof hatte

ja die Herrschaft schon einmal, zwischen 1201 und 1208, besessen

und nun wahlte sie der Kaiser, nm seinen ftatgeber auf Lebenszeit
damit zu belohnen 3

). Es ist also nicht der EinfluB einer kaiser-

lichen Geliebten gewesen, der den Kanzler auBer Landes trieb.

Festzuhalten ist aber zunachst an der Einziehung Cala-
tabianos nach der Abreise Walthers, und zwar wird
dieser Vorgang von zwei Zeugen, die besonders ausfiihrliche sach-

liche Einzelangaben machen, und von denen der eine damals Knappe
im Dienste Walthers war, in das Friihjahr 1221 gesetzt, als der
Kaiser in Catania Hof hielt 4

). Andere Zeugen sprechen nun sogar
von einer Einziehung des gesamten Besitzes der Kirche zu Catania
und setzen sie bald in die Zeit der agyptischen Flottenexpedition,

bald nach dem Tode Walthers, bald in die Zeit der zweiten Ban-
nung Friedrichs 5

). Vielleicht hatte also der Kaiser den Bischof

1) Lejeune 64. 102. Documenti etc. I n. 45. 46. 52. 58. Cusa I 341.

2) R. J. n. 1060.

3) Die Zeugen sagen, daB nach dem Tode Berards die Herrschaft an andere
kam. Es handelt sich also nicht um eine Verleihung an die Kirche.

4) Dominus Constantinus de Fimi Seine Mutter hat ihn im Alter von 14
Jahren als vallectiis bei Walther von Pagliara in Dienst gegeben. Dixit, quod in
adventu Fndenci wiperatoris in Sicilia dictus episcopus de mandato dicti impera-
tons wit m Damiatam cum galerio et time ipse imperator eunte dicta episcopo
ultra mare: abstulit ipsum castrum Calatabiani et amovit inde Odorisium.

TV. , ^ E
!

ne
^
der ZeuSen sagt aus, daB Friedrich gelegentlich der Abwesenheit

althers in Damiette C'athanam et alias terras sibi subiectas revocavit. — Leonus
de Archrno : mortuo G. episcopo . . . imperator revocavit dictas terras ad se et
expoliavit ecclesiam possessions Calatabiani (vgl. S. 61 •)). - Ursa Canella spriebt
zunachst nur von der Revokation der Criminaljurisdiktion, dann aber doch auch
der redditus et proventus ecclesie. Ein anderer spriebt von Einziehung der dicta
lura et omnia aha bona sua. Die Einziehung der Criminaljurisdiktion setzt ein
dntter m die Zeit postquam (imperator) cepit escandescere contra Bomanam ecclesiam.
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entfernt, urn sich in dessen Abwesenheit — ohne den Sehatten

eines Rechtes — in den Besitz des ganzen, reichen Kirehenterri-

toriums zn setzen: In Wahrheit hat eine vollstandige Ein-

ziehung, wie andere Naehriehten auf das bestimmteste ergeben,

weder damals noch spater stattgefanden, und die Erinnerang der

Zengen ist in diesen Punkten nngenan. Es handelt sich also 1221

nur um die Einziehnng von Calatabiano. Und sie war berechtigt.

Denn im Dezember 1220 war das Revokationsgesetz erlassen

worden 1
), und die Erwerbung Calatabianos griindete sich auf eine

konigliche Konzession von 1213, fiel also nnter das Gesetz. Man
wird deronach schliefien konnen, daB die Entfernung Walthers
nach Damiette sich daraus erklart, daB von ihm
Widerstand gegen die Durchfiihrung des Revokations-
gesetzes zu erwarten war, Widerstand aus doppeltemGrunde:

einmal weil sich das Gesetz gegen eigene friihereVerfiigungenWalthers
richtete, zweitens weil Erwerbungen seines eigenen Bistums von
dem Gesetz bedroht waren. Es kann wohl keinem Zweifel unter-

liegen, daB eine dauernde Ausweisung von vornherein beab-

sichtigt war. Die Entsendung nach Damiette hatte nur den Zweck,

die Aufregung zu vermeiden, die diese MaBregel erregt hatte,

wenn sie den Kanzler im Konigreich getroffen hatte.

Walther horte damit keineswegs auf, Herr der weltlichen Be-

sitzungen seines Bistums zu sein. Wie dem spater ebenfalls ohne

Urteil verwiesenen Bischof Harduin von Cefalii hat die Regierung

auch Walther, der zunachst nach Venedig gegangen war, dann

aber in Rom lebte und dort auch starb, den Bezug der Einkunfte

seines Territoriums nicht verwehrt 2
). Die Procuratoren, die die

Yerwaltung an Stelle des Bischofs besorgten, waren von ihm selbst

ernannt 3
). Wenn Walther, wie eine kuriale Quelle behauptet, im

Elend starb 4
), so hatte er das selbst verschuldet: seit 1221 linden

wir ihn in den Handen romischer Wucherer 5
). Sein Tod fallt

nach dem 5. Februar 1228 und vor Ende 1231 6
).

1) Richard v. Germano ed. Gaudenzi S, 102 § XV.

2) Vgl. S. 61 1
). — Uber Harduin: Mitteilungen des Institutes Supplement

I 306.

3) per manus procuratorum ipsius. Oben 61

4) Lejeune 159.

5) Pressutti 3467. — Catania Capitelarchiv n. 13 Original vom 5. Februar

1228 Zahlung an Iohannes de Matheo Romano creditor domini cancellarii.

6) Den Terminus post quern ergibt die in Anm. 5 zitierte Urkunde. Da sein

Nachfolger Heinrich noch mit dem sizilischen GroBjustitiar Adenulf de Aquino zu

tun hatte, dieser aber Ende 1231 dem Richard de Montenigro Platz maclite, ist

damit der terminus ante quem gegeben.
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V.

Es ist non fur die Beurteilnng der damaligen Kirehenpolitik

Friedrichs II. nicht unwesentlich, daB keineswegs, wie spatere papst-

liche Yorwiirfe nahe legen konnten, der Kaiser den Versuch maehte,

das Bistum unbesetzt zu halten, nm es fiir die Krone zn verwalten,

sondern sich bemiihte, einen zuverlassigen Anhanger hineinzubringen.

Seine Wahl fiel anf einen Dentschen, den Ostfranken Heinrich
MonchvonBilversheim, ans ritterlichem nnd wahrscheinlich reichs-

ministerialem Geschlecht, das mit mehreren hervorragenden Person-

lichkeiten der dentschen Reichsverwaltnng yerwandt war. Heinrich

war damals wahrscheinlich Domherr zn Bamberg, diirfte bereits in der

sizilischen Kanzlei gedient haben nnd also mit den Yerhaltnissen des

Landes nicht nnvertraut gewesen sein 1
). Schon 1231 als Erwahlter

von Catania erwahnt, mufi er bereits im Laufe des nachsten Jahres

dem Widerspruch der Cnrie gewichen sein, nm fortan als Familiar,

dann als Protonotar, endlich als Probst von Aachen nnd Bischof

von Bamberg seinem kaiserlichen Herrn zn dienen. Denn als

Friedrich im April 1233 anf die Insel kam, wnrde das Stiff bereits

dnrch die fiir den Fall der Yakanz in den Constitntionen vorge-

sehenen Prokuratoren verwaltet 2
). Die Yakanz wnchs sich zu

1) Uber ihn und seine Familie namentlich : Krenzer, Heinrich I. von Bil-

versheim Bischof von Bamberg. Programm Bamberg 1907. Aldinger, Die

Neubesetzung der deutschen Bistiimer unter Innocenz IV. S. 8. Bossert, Wurt-
temhergische Vierteijahrshefte fiir Landesgeschichte VI 142 ff. B 1 i n d ib. XII 46.

Sein Bruder war Konrad MOnch kaiserlicher Vogt von Wimpfen, Konrad von
Schmiedelfeld sein consangnineus. — Die Zeugenprotokolle nennen ihn Henricus

de Palimberga, was fiir Pabinberga (Bamberg) verlesen ist. Schwerlich

wufite man in Catania, daB Heinrich 1242 Bischof von Bamberg wurde, man wird
ihn so genannt haben, weil er bereits als er nach Catania kam, unter diesem

Namen ging. Denn daB in dem Palimberga Ballenberg bei Mosbach zu sucben
sei, glaube ich nicht, weil sich Heinrich einmal in eigener Urkunde nach Bilvers-

heim nennt.

2) In der S. 47 Anm. 5 zitierten Zeugenaussage heiBt es von dem Justitiar
Bartholomaeus : tempore magistri Henrici Theotonici, qui se in ecclesia Cathaniensi
pro eJecto gerebat . . .

.

Dann weiter: Quo mortuo et amoto ab episcopatus ad-
ministratione memorato Henrico per ecclesiam Bomanam Daraus ergibt sich
das Ende von Heinrichs Verwaltung, vgl. dazu die Zeitansatze p. 8 Anm. 5, auf
etwa Ende 1232. Koch im Mai 1232 wird er R. J. n. 198G als Elekt erwahnt.
DaB er vor Ende 1231 bereits Elekt war, ergibt sein unten zu berichtender Zu-
sammenstoB mit Adenulf von Aquino. — Als Protonotar: R. J. n. 3241. DaB
laBt schon vermuten, daB er der Kanzlei bereits angehort hatte. Nun findet sich
1223 ein Notar Heinrich in der sizilischen Kanzlei, und da der Name Heinrich
im Siiden selten ist, mochte ich ihn mit dem unseren identifizieren. R. J. n. 1499.
Der, Notar Heinrich war auch Prokurator des Kaisers im ProzeB gegen Har-
duin von Cefalu MIOG Suppl. I 304.
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einer dauemden aus. Der 1256 erwahnte, vom Papst emaante
Bischof Oddo Caputius hat sein Bistum schwerlich je betreten !

).

Auch dessen Nachfolger, Angelas, lebte 1262 an der Curie 2
). Er

hat dann zur Zeit der angiovinischen Eroberung Besitz ergreifen

konnen.

Was wurde nun aus dem Kirchengut von Catania? Das
1221 eingezogene Calatabiano blieb nur kurze Zeit in der Hand
der Krone, die es, wie es scheint, durch einen Neffen Walthers,

den Grafen Berard von Hanopello, koniglichen Castellan von Ta-

ormina, verwalten liefi
3
). Dann wurde es, wie erwahnt, auf Lebens-

zeit an den Eamiliaren Erzbischof Berard von Messina gegeben 4
)

und nach dessen Tod (1232) an einen der bedeutendsten Finanz-

beamten des Kaisers, den Sekreten Johannes de Romania
aus Scala bei Ravello, dessen Amtsfuhrung in die Jahre 1229—1239

fallt 5
). Schon ehe dessen Amt 1239 zu Ende war, ging die Herr-

schaft an den Admiral Grafen Heinrich von Malta iiber, der

spatestens 1239 gestorben ist 6
). Da derartige Ausstattungen iiber-

haupt nicht erblich verliehen wurden und auBerdem Heinrichs

Sohn Nicolosus seine sizilischen Besitzungen verlor, weil er nach

dem Bruche Genuas mit Friedrich (1238) auf der Seite seiner

Vaterstadt verharrte 7
), wurde Calatabiano wiederum frei und nun-

mehr an einen vomehmen Messineser Biirger von offenbar toska-

nischer Abstammung, Octavian de Camullia 8

), gegeben. Er

1) Epp. sel. Ill 386 Anm. 1.

2) ib. 561 >).

3) So durfte eine Aussage im Protokoll von 1267 zu deuten sein: Presbyter

Carubeni audivit, quod comes Berardus nepos domini G. Catluiniensis episcopi

tenebat terrain Calatabiani, quia ipise comes erat tunc casteUanus Tauromenii.

Uber die Grafen von Manopello Lejeune37. Berard fiel 1232 in Svrien, Winkel-

mann I 396.

4) Vgl. S. 61 2
).

5) Johannes de Romania begegnet zuerst 1229 als Sekret: Quellen und
Forschungen 12, 242 f. Weitere Belege: R. J. 1827. Huillard V 446. For-

sehungen zur deutschen Gesckichte XII 563. Mattbaeus de Romania, ebenfalls

Sekret, war wohl ein Bruder des Johannes (R. J. 1479). Dessen Sohn Bartholo-

maeus bezeichnet sich in Urkunde von 1259 als habitator Scale (Original im Museo

Campano zu Capua).

6) Oben S. 59 Anm. 7. Die ZeugenprotokoUe, welche samtliehe Inhaber

von Calatabiano aufzahlen, nennen ihn Henricus ammiratus.

7) Oben S. 59 7
j.

8) Die ZeugenprotokoUe nennen ihn dominus Ottavianus de Camilla. Mes-

sina besaB ein reiches Patriziat, welches Ritterdienste leistete: JamsiUa Muratori

VIII 552 f. Uber die Familie hat Gallo Annali di Messina II 2, 7, 84, 104 aller-

hand Unverbiirgtes.

Kgl, Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1913. Heft 1. 5
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erscheint cim Dezember 1239 als Besitzer 4

)
und wird 1216 als tot

erwahnt -). Wir horen dann, daB Conrad IV. die Herrschaft

an den bekannten Johannes Morus 3
)
verlieh. and dafi sie nach

dessen Tod (Ende 1254) dnrch Manfred bezeiehnender Weise an

einen Lombarden, einen sonst nicht weiter bekannten Heinrich
von Montemarzino. kam 4

). So ist also Calatabiano zur nicht

erblichen Beloknung von Beamten oder Anhangern benutzt worden.

Moglicherweise hat Friedrich 1221 auBer der Herrschaft Cala-

tabiano auch das dem Bischof gehorige Drittel des Zolles zu Ca-

tania und die custodia portus revociert, Dinge, die gleichfalls 1267

zuriickgegeben wurden. Denn gerade die Hafenbewachang in der

Hand von Feudataren zu belassen, war. wie die Erfahrung zeigte,

gefahrlich 5
). Vielleicht vermochte sich das Bistum gelegentlich

der nach 1220 vorgenommenen allgemeinen Untersuchung nicht ge-

niigend iiber diese Berechtigungen auszuweisen. Wenn endlich

1239 die C’astelle von Aci und S. Anastasia fur die Krone ver-

waltet wurden 6
), so handelt es sich da nicht um Einziehung, son-

dern um Bewachung fur die Krone. Denn das Befestigungsregal

war im Konigreich auf's scharfste durchgebildet, und schon vorher

war es iiblich, dab nicht nur Castelle, sondern alle irgendwie als

Stiltzpunkte verwendbaren Gebaude im Interesse der Landesver-

teidigung der Krone zur Besetzung iiberlassen werden mufiten 7
).

Im iibrigen blieb die Kirche 1221 im Besitz ihrer we-
sentlichsten territorialen Rechte, namentlich der
Criminaljurisdiktion. Der Erwahlte Heinrich setzte es

gegeniiber dem GroBjustitiar der Insel, Adenulf von Aquino (1228

—1231), durch, daB dieser, als er nach Catania kam, dort nicht

judicierte, und zwar mit der Begriindung. daB im Kirchenterri-

torium nur der Kirchenjustitiar Gericht halten diirfe 8
). Justitiare

1) (Jarcani 306.

2) Palermo Arch, di stato, S. Maria di Malfino, Urkunde vom 29. September
1246 erwahnt Paula quondam Attaviani de Camullia on's Messane.

3) Johannes Maurus in den Protokollen.

4) Die Schreibung des Namens in den Protokollen sehwankt stark: de 3Lonte
Moncino, Monteinoricino, jttojitemonano. Icb denke, man wird am ebesten an
Montemarzino, Provinz Alessandria, zu denken liaben.

5j In Cefalii ware beinahe ein mit Yerratern besetztes Scbiff gelandet. Hier
gehorte die Hafenwacht dem Bischof. MIOG Suppl. I 301.

6) Hiullard V414. 721 f.

1) t gh MIOG Suppl. 1309. 318. 343 (Cefalii). — Cappelletti Chiese d’ltalia
XIX < 79 f. (eine Kirche bei Castellamare di Stabia). — R. J. n. 1794. 3718 (das
der Cathedrale Salerno gehorige castellum Olibani).

8) Protokolle von 1267: Presbyter Guillelmus: Cum Adenulphus de Aquino
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der Kirche lassen sich bis nach 1233 nachweisen J
). Sie wurden

zur Zeit der Vakanz, wahrend das Bistum sonst durch Prokura-

toren verwaltet wurde, sogar vom Domkapitel ernannt a
). Da trat

ein Umschwung mit der zuuehmenden Spannung des Verhaltnisses

zwisehen Kaiser und Papst ein. Damals — nacb den Protokcdlen

zwischen 1236 und 1239 — nahm der Kaiser zunachst die Cri-
minaljurisdiktion an sich, die nun mit einem Male unverein-

bar mit den sonst geltenden Xormen gefunden wurde 3
).

AuBer von der Einziehung des Justitiarates ist nun in den

Protokollen gelegentlich von der Einziehung des gesamten
Kirchenbesitzes die Rede 4

). Diese Behauptung kehrt in der

Form einer fast volligen Beraubung in den Beschwerdeartikeln

Gregors IX. wieder, die der Kaiser im Oktober 1238 zu Cremona

beantwortete 5
). Er gab nur zu, daB das Gesetz iiber die Revo-

kation der Demanialuntertanen fiir Catania besonders unangenehme
Eolgen gehabt habe, so daB er eine Milderung habe eintreten lassen.

DaB die Behauptung des Kaisers jedenfalls der Wahrheit naher

kam als die gegenteilige, ergibt nun das Urteil Radulfs von 1267,

denn restituiert warden damals nur die Criminaljurisdiktion, die

Herrschaft Calatabiano, ein Drittel des Zolles nnd die custodia

portus. Die Zeugenaussagen stehen also im Widerspruch znm
richterlichen Erkenntnis. Indessen dieser Widerspruch lost sich.

qui tunc temporis erat magister iustitiarius totius Sicilie per dominion Fr. impera-

torem, venisset Catlianiam et homines provincie sequerentur eum ad habendam iu-

stitiam et vellent in Cathania de causis litigare, qui accesserant ad eum de Sicilia,

dictus magister Henricus Catlianiensis electus prohibuit ei, ne curiam regeret in

Cathania nee redderet alicui ius, quia teira erat ecclesie et ibidem non licebat iu-

stitiaratus ei officium exercere, quia ecclesia habebat iustitiarium suum, et ille non

redidit ius ibi.

1) Oben S. 47 Anm. 5.

2) Oben S. 47 Anna. 5 : Posteci vidit dominum Guillelmum de Tropia creatum

iustitiarium a conventu.

3) Nach der Einziehung der Criminaljurisdiktion durch Friedrich hat ein

.Zeuge gesehen plares iustitiarios et magistros iuratos per diversa tempora exercentes

predicta iura in predictis terris nomine Friderici, Conradi, Manfredi. Ferner :

Fr. expoliavit et destituit dictum ecclesiam dietis iuribus, postquam cepit es-

c an des cere contra Pom an am ecclesiam. Am bezeichnendsten die Aus-

sage des dominus Nicolaus de Trayna: cum ipse esset de familia domini Fr. olirn

imperatoris et sciret negotia, que fiebant in ea, hat von Friedrich Besitzungen in

dicta terra erhalten und gesehen, daB der Kaiser nicht duldete, daB ein
Beamter der Kirche sich in die Criminaljurisdiktion mische.
Hat 30 Jahre lang dort die Amtsfuhrung der iustitiarii regionis beobachtet.

Nicolaus von Troina ist bekannt aus R. J. 2634 (1239), 3519 (1245).

4) Vgl. p. 61 »). 62 5
).

5) Winkelmann, Geschichte II 1, 102. Huillard Y 249 ff.

5 *
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Die Verwaltung des vakanten Bistums fand namlich zunaehst in

den relativ freien Formen statt, die das Gesetz Wilhelms II. (Con-

stitutiones III 31) eingefiilirt hatte. Die uns bekannten Prokura-

toren gehorten entspreehend den Bestimmungen dieses Gesetzes

der vefwalteten Kirche selbst an 1

), die Emennnng des Justitiars

wurde, wie wir sahen, sogar dem Domkapitel iiberlassen, und da-

mit waren der Kirche Catania Dinge gewahrt, die z. B. der Kirche

Cefalii nicht zu teil warden, als sie zu Anfang der zwanziger

Jahre darch Prokaratoren verwaltet wurde, denn die damaligen

Prokuratoren von Cefalu gehorten der verwalteten Kirche nicht

an und waren iiberwiegend Laien und Beamte 2
).

Kach der zweiten Bannung aber (20. Marz 1239.) wurden alle

diese Dinge straffer gehandhabt. Am 10. Oktober 1239 erging

eine Ordonnanz iiber die Verwaltung der vakanten Kirchen, unter

denen Catania ausdriicklich genannt ward 3
). Sie bezeichnet die

veranderte Richtung deutlich. Hatten schon bisher die Kirchen-

prokuratoren wahrend ihrer Amtsfiihrxmg den koniglichen Finanz-

beamten unterstanden und die XJberschiisse aus der Kirchenver-

waltung vorlaufig an den Fiskus abgefiihrt 4
), so sollte das nun

noch strenger dnrchgefiihrt werden. Vor allem sollte bei der Ein-

setzung der Prokuratoren Vorsicht geiibt, zwei fideles et probi

genommen werden, wahrend nicht mehr gesagt wird, daB sie der

verwalteten Kirche selbst angehoren miissen. Bei der zunehmen-

den Zuspitzung des Gegensatzes zwischen Staat und Kirche ist es

nicht verwunderlich, daB wir von nun an in den Kirchen des

Konigreiches als Prokuratoren meist Laien oder Angehorige anderer,

zuverlassiger Kirchen finden 4
), ja daB die Kirchenverwaltung ge-

legentlich den ortlichen Verwaltern anderer Kronrechte, den pro-

curators rerum curiae, mit ubertragen wurde 5
). Offenbar haben die

rechtsunkundigen Zeugen aus Catania diese Verscharfung der Praxis,

die bestimmtere Einordnung in die rein konigliche Verwaltung, die

gelegentlichen Anderungen in der Art, die Kirchen zu finanzieren,

die von den koniglichen Verwaltern an anderen Orten nachweisbar

vorgenommen wurden 6
)
und auch hier vorgekommen sein mogen,

1) Die Zeugenprotokolle nennen nach der EntfernuDg des Elekten Heinrich

als Procuratoren Sanso arcliidiaconus eiusdem ecdesie und fritter David monachus

eiusdent ecclesie.

2) MIOG Suppl. I 331 werden als Procuratoren genannt: notarius Simon,

abbas Roccadie, secretus, Ecdiel castellanus.

3) Huillard V 437 f.

4) Vgl. Quellen und I'orsckungen X p. 78 tf.

3) ib. 80. 88.

6) ib. 81 f.
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als einfache Revokation des Kirchengutes anfgefafit. Dazu kam,
dafi die Stadt Catania in ihrem Bestreben, Demanialstadt zu wer-
den, fortfubr. Offenbar diesem Zweck diente es, wenn sie dem
Kaiser 1289 ein freiwilliges Geldgeschenk iiberreichen liefi

1
). In

der Tat hat sie es durehgesetzt, dafi sie 1240 mit den Demanial-
stadten zusammen eine Einladung zum Parlament naeh Foggia erhielt,

wahrend die Stadte Cefalii nnd Monreale — deren Bistiimer waren
damals ebenfalls vakant— fehlen 2

). Endlich hat Friedrich damals
zn Catania ein konigliches Castell neu errichtet 3

) nnd die stifti-

schen Castelle zu Aci und S. Anastasia niederreifien lassen 4
). Alle

diese Umstande haben die Zeugen zu der Meinung gebracht, [es

liege eine formliche Einziehung vor. Dafi das nicht der Fall war,

zeigt eben das Urteil Radulfs. Als bei der angiovinischen Er-
oberung die Vakanz erlosch, traten die Proknratoren zuruck und
der Bischof iibemahm wieder die Verwaltung. Das war moglich,

weil eine Yermischung der verwalteten Kirchen mit den Domanen
nicht eintrat, sondern die Selbstandigkeit der kirchlichen Ver-
waltungskorper gewahrt blieb, sodafi sogar unter Manfred, wie
friiher, Abrechnungen der Prokuratoren mit den neuen Pralaten

nach der Vakanz stattfinden koxmten 5
).

VI.

Die Schicksale des Bistums Catania, wie sie eben festgestellt

sind, bieten fur die Kirchenpolitik Friedrichs II. doch manche
Aufklarung. Vor allem denke ich, kann man fur die Zeit vor 1239

den Vorwurf nicht aufrecht erhalten, der Kaiser habe die Besetzung

von Kirchen nur deshalb verhindert, urn sich finanzielle Yorteile

zu verschaffen: Wir sahen, dafi er sich in Catania, einem Bistum,

dessen Reichtum seine Begehrlichkeit besonders hatte reizen mussen,
um die Einsetzung eines Anhangers bemiihte. Was ferner die

Einziehungen betrifft, so verlor Catania das, was es vor 1236
verlor, auf Grand von Gesetzen, die auf alle Untertanen und auf
alle Kirchen des Reiches angewandt werden konnten, auch ander-

warts dem Kirchengut erhebliche Yerluste beibrachten 6
),

freilich

1) Huillarcl T 528.

2) ib. 797.

3) ib. 510.

4) Erst nach dem 5. Februar 1240, denn damals warden sie noch fur die

Krone verwaltet. Die Zeugenprotokolle berichten, daB Friedrich die castra Jacii

et S. Anastasie bei der Einziehung des Kirchenbesitzes habe zerstoren lassen.

5) Codice dipl. Barese I n. 102 (1255).

6) Z. B. Montecassino.
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aber ohne Frage in ihrer praktischen Durchfiihrung nicht alle

wirklicben Rechte der Kirche besteben lieBen, sondem vielfach zn

TJnbilligkeiten fubrten 1
). Die staatliche Verwaltnng in Fallen der

Vakanz war in dieser alteren Zeit, wie wir gesehen haben, von

verscbiedener Strenge je nach der Lage des Falles. Ganz anders

seit dem Ende der dreiBiger Jabre. Die Einziebnng der Criminal-

jurisdiktion des Bistums Catania war recbtlich nicbt zn halten,

aber sie ist immerhin ans den sonst berrschenden Prinzipien zn

erklaren, naeb denen das Besteben einer solcben Gericbtsbarkeit

als Anomalie erscbeinen muBte. Seit 1239 findet ferner eine ganz

gleichmafiige und gegen friiher strengere Verwaltnng der vakanten

Kirchen statt. Wenn deren Zahl bedenklicb anwucbs, so sind da-

fur nacb den politischen zweifellos auch finanzielle Griinde mafi-

gebend gewesen, obwobl am Ende, wenn der Stnhl wieder besetzt

wurde, eine Riickzablung der Uberscbiisse eintreten sollte 2
). Aber

infolge der langen Daner der Yakanzen gewohnte sich die Regie-

rung denn doch an den vorlaufigen Bezng der Uberscbiisse, und

unter Manfred ist es vorgekommen, daB ein konigstreuer Biscbof

nur teilweise in seine Temporalien restituiert wurde; den Rest

bebielt der Staat zuriick und lieB ihn weiterhin wie vor der Ya-

kanz verwalten, ohne eine Rechtfertigung aucb nur zu versuchen 3
).

Abgesehen von dieser zweideutigen Behandlung der vakanten

Kirchen hat man ferner in dieser spateren Zeit einzelne Be-
sitzungen sowohl von vakanten wie von nicbt vakanten Kirchen

losgetrennt und fur die Zwecke der Krone entweder als Domanen
oder als Lehen verwandt, ohne daB da eine Aberkennung im
Recbtsverfahren — etwa auf Grund des Revokationsgesetzes oder

des Gesetzes iiber die tote Hand — stattgefunden hatte. Sogar

durchaus zuverlassige kirehliehe Korperschaften wie das Kloster

La Cava oder der Deutschorden konnten davon getroffen werden 4
).

Hatte scbon Friedrichs II. Testament ein Eingestandnis dieser

Ubelstande enthalten, als es die Zuriickstellung des den Kirchen
zustehenden Gates befahl, so wurde die Sacbe unter Manfred da-

durch nocb schlimmer, daB seine Beamten und Anhanger in ge-
radezu kolossalem Umfange mit Lehen aus Kircbengut ausgestattet

1) Es waren die iniquae inquisitiones, die der Papst spater einmal beklagt.
Ein Beispiel bietet Cod. dipl. Bar. I n. 100.

2) ib. n. 102 fur Ruckzahlung der Uberschusse, fur das Gegenteil, deren
Einbehaltung, Winkelmann, Acta I n. 868.

3) Cod. Bar. I n. 102.

4) R. J. n. 4637. — 3543.



das Bistum Catania und die sizilisehen Hohenstaufen. 71

warden 1
). Andererseits kann man anch nickt sagen, daB diese

mehr oder minder gewalttatige Losreifiung einzelner Stiicke des

Kirckengutes nun auch alle Kircken getroffen katte: Gerade Ca-

tania blieb davon yersehont und ist mit dem Besitzstand von 1289

unter die Herrschaft der neuen Dynastie getreten.

Manckem, der auf die Bekandlung der Reickskircken durck die

Hokenstaufen zuriickblickt, mag das Wort „Sakularisation“ als

Ckarakterisierung wenigstens der Zeit naek 1239 auf den Lippen

sckweben. Aber wer es gebraucht, muB sick klar maeken, daB es

kier keine einkeitlicke, einmal durck BeschluB festgestellte Ma£-

regel bezeicknen kann, sondern teils eine driickende Anwendung
bestekender Gesetze, teils ein unregelmafiiges und unrecktmafiiges

Zugreifen. Eine Sakularisation im Sinne der dauernden Ver-

staatlickung der Hokeitsreckte auck nur einer einzelnen Kireke

kat nie stattgefunden.

1) Quellen und Forschungen X p. 78.



Miinchener Septuaginta - Fragruente

.

Yon

Wilhelm GerhSufier und Alfred Bahlfs.

Mit einer Lichtdrucktafel.

Vorgelegt von P. Wendland in der Sitzung vom 21. Dezember 1912.

Ulrich Wilcken erwahnt in seinem Anfsatz iiber die griechi-

schen Papyri der Hof- und Staatsbibliothek zu Miinchen, Archiv

fiir Papyrusforschung 1 (1901), S. 471 u. a. drei Septuaginta-Frag-

mente, von denen zwei von ihm selbst, das dritte von Franz Boll

identifiziert wurden. Eine eingehendere Behandlung ist ihnen

indes bis hente nicht zuteil geworden. Da es sich aber um Stiicke

von sehr betrachtlichem Alter handelt, da sich zudem vielleicht

anderswo zugehorige Stiicke linden mogen, so bedarf es kaum
besonderer Rechtfertigung, wenn hier eine genauere Mitteilung

dariiber gegeben wird.

Die drei Bruchstiicke, die heute als Cod. gr. 610 Nr. 1, 2, 3

unter Glas aufbewahrt werden, sind nicht, wie man nach Wilckens

Bericht zuniichst vermuten konnte, auf Papyrus, sondern anf Per-

gament in Unzialen geschrieben. Sie wurden im Jahre 1900 durch

Hermann Thiersch in Agypten angekauft; ihr Fundort ist unbe-

kannt.

1.

Nr. 1 enthiilt einige Worte aus der Geschichte Josephs und
seiner Briider Gen. 37 und 38.

Yorderseite.

Linke Kolumne (Gen. 37 35). Rechte Kolumne (Gen. 38 1 ).
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Ruckseite.

Linke Kolumne (Gen. 38 5). Reckte Kolumne (Gen. 38 9 ).

[ev yaa[3i ry/jtxa xpoq tr
(
v yovat

[stsxsv atKojoc xa ton xSs[),]

[ ]? ]

Das Bruchstiick ist der oberste Teil eines Blattes aus einem

in zwei Kolnmnen geschriebenen Kodex. Es ist etwa 3,8 cm hock

and etwa 9 cm breit
;
von der Hohe kommen 2,5 cm auf den oberen

Rand, der, von einigen kleinen Lochern und Flecken abgeseben,

unversehrt erhalten ist. Die Breite einer Kolamne betragt, nacb

den eingeritzten Vertikallinien gemessen, 4,2 cm, die des leeren

Raumes zwischen den Ivolumnen 1,2 cm. Die Zabl der Buchstaben

war in den ersten drei Kolnmnen nnsers Blattes, wenn man sie

nach Swetes Septuaginta-Ausgabe berechnet und anf die moglichen

Kiirzungen Rucksicht nimmt.

Yorderseite, linke Kolamne: mindestens 245

„ ,
rechte Kolamne: mindestens 270

Ruckseite, linke Kolumne: mindestens 290.

Die Verschiedenheit ist auffallig und macbt jede genauere Berech-

nung unmoglich. Legt man die mittlere Zahl zugrunde, so kommt
man, da die erbaltenen Zeilen durchschnittlich 11 Buchstaben ent-

halten, auf etwa 25 Zeilen in der Kolumne und bei einem Zeilen-

abstand von 0,5 cm auf eine Kolumnenlange von etwa 12,5 cm.

Nimmt man den unteren Rand in der Breite des oberen (2,5 cm)

an
,

so ergibt sick als Blattlange 12,5 + 5 — 17,5 cm. In der

Breite kat das Blatt, wenn man fur den auBeren Rand auch 2,5 cm,

fiir den inneren 1 cm weniger rechnen darf, (2 x 4,2) + 1,2 + 2,5

+ 1,5, also rund 13,5 cm gemessen. Wir kaben uns also ein reckt

kleines Quartformat vorzustellen. Yorausgegangen durften unserem

Blatt etwa 90 Blatter sein, gefolgt bis zum SchluG der Genesis

etwa 38 (6 Zeilen bei Swete = 1 Kolumne und eine Seite bei Swete

= 30 Zeilen gerecknet). Ob damit der voile Umfang unserer Hs.

angegeben ist, oder ob sie noch mehr enthalten kat, muB zweifel-

haft bleiben. DaB der ganze Oktateuch darin stand, ist unwakr-

scheinlich, weil ein Kodex vom bezeickneten Format mit etwa

650 Blattem nickt nur unschon ausgesehen hatte, sondern auch

unbequem zu beniitzen gewesen ware.

Das Pergament ist ziemlick kraftig. Die Yorderseite, die

mit der Haarseite zusammenfallt, hat eine gelbliche Tonung gegen-

iiber der mehr weiBen Ruckseite. Auf der letzteren, also der

Fleisckseite, sind die Linien eingeritzt
;

die korizontalen waren
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offenbar nur fiir jede zweite Zeile gezogen, wie wir es auch sonst

finden, z. B. beim codex Sinaiticns. Each der Darstellung in den

Handbiichern von Wattenbach (Schriftwesen im Mittelalter 3 S. 215)

und Gardthausen (Griech. Palaeographie 2
1, S. 184) waren die Linien

stets anf der Haarseite eingegraben worden. TJnser Fragment,

auch die von Rahlfs herausgegebene Berliner Handschrift des sahi-

dischen Psalters (Abhandlungen der Ges. d. Wiss. zu Gottingen,

Phil.-hist. El., N. F. IV 4 [1901], S. 12) nnd die von Glaue und

Rahlfs herausgegebenen „Fragmente einer griechischen Ubersetzung

des samaritanischen Pentateuchs“ (Nachrichten der Ges. d. Wiss.

zu Gottingen, 1911, S. 169) beweisen aber zum mindesten, daB es

gelegentlich auch anders gemacht wurde. Da, wo der untere Rand

unseres Fragments halbkreisformig abbricht, war schon, bevor das

Pergament beschrieben wurde, ein etwa 2 cm breites Loch, iiber

das einfach hinweggeschrieben ist.

Die Schrift zeigt in der GroBe und den Formen der Buch-

staben die grofite Ahnlichkeit mit der des beriihmten Vaticanus

1209 (= B). Der Vaticanus wird allgemein dem 4. Jahrhundert zu-

gewiesen, und dieser Zeit wird wohl auch das Miinchener Fragment

angehoren. Akzente und Interpunktionszeichen fehlen. Der Hori-

zontalstrich als Ersatz fiir v am SchluB der Zeile findet sich bei

auTcT ;
die Buchstaben to dieses Wortes hat der Schreiber, urn die

Vertikallinie nicht allzu weit zu iiberschreiten, in etwas kleinerer

Schrift zusammengedriingt. Ebenso machte er es wohl am SchluB

der dritten Zeile auf der Ruekseite (linke Kol.), wo ein undeut-

licher Buchstabenrest ziemlich auBerbalb der vorgezeichneten Grenze

zu sehen ist.

In den wenigen erhaltenen Worten findet sich keine charakte-

ristische Lesart, die erkennen liefie, mit welchem Zweig der Uber-

lieferung wir es zu tun haben. Trotzdem ist das Fragment wegen
seines ehrwurdigen Alters nicht ganz zu verachten, zumal da unsere

Genesispartie in den grofien Bibelhss. des 4. Jabrhunderts, im Sinai-

ticus nnd Vaticanus, fehlt. Ja, das Miinchener Fragment bietet

sogar, wenn unsere Datierung zutrifFt, zur Zeit die alteste
handsehriftliche Aufzeichnung jener Stelle in griechi-

scher Sprache.
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Nr. 2 enthalt ebenfalls Bruchstiicke aus dem Oktateuch und
zwar aus den Opfervorsehriften in Lev. 1 und 2.

Vorderseite (Lev. 1 14-15).
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Riickseite (Lev. 2 10-12 ).

[•8-oaia? aapjoiv xai Tot? Lev. 2 10

[oiotc aotjoo toT

[ayuov arc]o to)v xap

[
7ro)p,aTO)]v xb rcaaoT 11

5 [floatav tj]v av rcpoa

[tpSpYJTS t]o) XO) 00 XOl

[ijOSTS C]ou-COTOV

[rcaaav yap] Cop/qv x(at)

[rcav peXt] 00 rcpoaot

10 [osts arc ao]Too xap

[rcoiaat. xco] 5[o)]pov 12

[arcapy^Y]? rcpoaojcas

Auch dieses zweite Stuck (Grofie etwa 7 x 3,5 cm) gehorte

einst einem Kodex an, und zwar bildete es gewifi den oberen

inneren Eckteil eines Blattes. Der obere und innere Rand sind,

wenn aucb etwas zerfetzt, erhalten, der erstere etwa 2,1 cm, der

letztere etwa 1 cm breit. Nach den beiden anderen Seiten ist das

Pergament mitten im Text abgerissen. Zwiscben den beiden Text-

partien auf der Yorder- und Riickseite sind etwa 84 Zeilen zer-

stort (eine Zeile bei Swete = 3 1
/2 Zeilen der Hs.). Diese bohe

Zeilenzahl und vor allem die Schmalheit der Kolumne (etwa 4,5 cm)

schliefit die Moglichkeit, dab die Blatter des Kodex in einer

Kolumne beschrieben gewesen waren, von vornherein aus. Wir
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werden also, indem wir von dem Gredanken an den seltenen Drei-

kolumnenbraueh absehen, zwei Kolumnen zu etwa (84 + 11) : 3

= 32 Zeilen annebmen diirfen. Die Lange einer Kolumne betrng

somit bei einem Zeilenabstand von 0,5 cm rnnd 16 cm. die Blatt-

lange etwa 20 cm, die Blattbreite etwa 13,5 cm (Kolumnenzwischen-

raum == 1 cm, anfierer Seitenrand = 2,5 cm gerechnet). Darans

ergibt sich, dab der Kodex ungefahr das Format der Sweteschen

Septuaginta hatte. Wenn er den ganzen Oktateuch enthielt, nm-

fafite er ca. 440 Blatter.

Das Pergament ist gegeniiber Fr. 1 diinner und macht

darum einen feineren Eindrnck. Die hellere Vorderseite wird die

Fleischseite sein. Die Linien sind anf der anderen Seite eingeritzt,

die horizontalen diesmal fur jede Zeile.

Die Schrift, die auf der Riickseite besser erhalten ist als

auf der Vorderseite, bat ein gefalliges Ausseben und gleicht in

vielen Punkten der des Vaticanus 1288 saec. V (P. Franchi de’

Cavalieri und H. Lietzmann, Specimina cod. Grraec. Vat. Taf. 2).

In diese Zeit mochten wir auch unser Fragment weisen. Das

x fallt namlich mit einer Ausnabme bereits in zwei Halften aus-

einander, eine Erscbeinung, die auch in jenem Vaticanus begeg-

net. Das auffallig kleine, wie ein Haken aussebende s vor dem i

im Worte [rs]t£W(ov (Vorderseite Z. 2) findet sicb in demselben

Wort auch im Codex Alexandrians, der gleicbfalls dem 5. Jahr-

hundert zugewiesen wird. An Kiirzungen finden sicb: 1) xb =
xopioo und ym = xopuo, 2) x mit angehangter kleiner Wellenlinie

= xai (Riickseite Z. 8, am ScbluB der Zeile), 3) der horizontal

Strich als Ersatz fiir v am ScbluB der Zeile in t&T und rcaaoT.

Akzente und Interpunktionszeicben feblen.

Tiber den Text ist wenig zu sagen, da die Verse, um die es

sich handelt, sehr arm an eharakteristischen Varianten sind. In
Lev. 1 14 Opoa]<pspv](; stimmt das Fragment mit AB und einigen

Minuskeln uberein; FGM und die meisten Minuskeln haben Tcpoo-fspy.

Dagegen geht es in der allerdings sehr wenig bedeutenden Hinzu-
fiigung des Artikels vor dem ersten xio in Lev. 2 a (Riickseite
Z. 6) mit M und mehreren Minuskeln gegen ABFG- und die Mehr-
zahl der Minuskeln zusammen. Ob es in 1 u die hexaplarische Les-
art jcspwrepmswv (= O und 3 oder 4 Minuskeln) oder die gewohn-
liche Lesart srjptarapwv vertritt, ist leider nicht sicber auszumachen.
Der fainter dem zweiten p gebliebene Bucbstabenrest kann ebenso-
gut ein i sein wie der Anfangsstricb eines w. Trsp-atsp'Seoiv verdient
aber insofern den 4 orzug, als damit eine den iibrigen Zeilen mehr
entsprechende Buchstabenzahl erreicbt wird.
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3.

Auch Nr. 3 enthalt ein Fragment ans dem Oktateuch und
zwar aus dem Lied der Debora Jud. 5 8—12 .

Vorderseite (Jud. 5 8-10).

aspaxovta ytXta Jud. 5 s

atv sv ta> taX

'

H xapSta {too ejn 9

ta Statstafp-sva

5 t<o vqk • Ot Suva

otat too Xaoo so

XOfSttS TGV XV

sJttPejfrjxoTec sm 10

ortoCo'C-ov usa^p.

10 ppta? xat Xap.7t7]

vtov xat Jtopsoo

jlSVOt SKI oSoQg

oovs§p<ov •

Riickseite (Jud. 5 10-12 ).

stp oSw tpJsga Jud 5 10 (11 )

a&at tpcovijv ava 11

XpOOOJJISVWV

ava ueaov eo'fpat

5 voptsvwv sxst

Swaooatv Stxat

ooovijv xw

Sixatoaovac sv

tayoaov sv njX •

10 Tots xatsffr] si? tag

xoXst? 0 Xaoc xb’
5

€4s7$tpoo suets’. 12

poo Ss^pwpa

Wie schon das vollstandige Fehlen von Erganzungen erkennen
laBt, haben wir hier ein verhaltnismaBig recht gut erhaltenes Stuck
vor uns. Es stammt wiederam aus einem Kodex und hat eine Grofie
von etwa 9 x lo cm. Eines fallt bei diesem Blatt sofort in die

Augen: der breite leere Raum, auf der Vorderseite links, auf der
Riickseite rechts der Kolumne. In diesem leeren Raum, etwa
1 cm seitlich der Kolumnen, ist ein senkrechter Bruch zu sehen,

der die Annahme nahe legt, daB es sich um ein Doppelblatt han-
delt, dessen eine, heute nicht mehr vollstandig erhaltene Halfte
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unbeschrieben geblieben ist. Zwei Griinde konnten freilich dagegen

sprecben. Erstens pflegte man, wie die Beobachtung lehrt, leere

Pergamentblatter wegen der Kostbarkeit des Materials nickt zu be-

lassen. sondern auszusehneiden. Zweitens ist an dem Bruch keine

Spur von Heftlochern zn entdecken. Wollte man aber deswegen

in unserem Stuck ein Einzelblatt sehen. so ergaben sich erst recht

Scbwierigkeiten. einmal ein ganz ungewohnliches Format (die Breite

ware doppelt so grofi als die Hohe), sodann ein zum ganzen Blatt

in keinem Verhaltnis stehender 7,3 cm breiter Innenrand. Da beides

unseres Wissens sonst nie vorkommt, so ist diese zweite Annahme

abzulehnen. Die gegen das Doppelblatt vorgebrachten Einwande

lassen sich iibrigens beseitigen, wenn wir uns vorstellen, daB der

Schreiber aus irgend einem Anlafi seine Arbeit unterbrochen und

spater nicht mehr zum AbschluB gebracht hat. Da also unser

Kodex wahrscheinlich von Anfang an ein Torso gewesen ist, halten

wir es fiir miiBig, iiber seinen Umfang Berechnungen anzustellen.

Vorder- und Riickseite zahlen je 13 Zeilen. Die Breite der

Kolumnen ist nicht bei jeder Zeile gleich; sie schwankt zwischen

ca. 5,5 und 6 cm. Die Lange der Kolumnen bemiBt sich auf 6,2

bis 6,5 cm. Der auBere Rand ist ungleichmaBig beschnitten, des-

gleichen der obere und untere; die Breite des auBeren Randes

differiert zwischen 1,5 und 2 cm, die des oberen zwischen 1,1 und

1,3 cm. die des unteren zwischen 0,3 und 1,2 cm. Die Lange des

Blattes betragt etwa 9 cm, die Breite ebenfalls. Unsere Hs. ist

demnach eine Yertreterin jener Gruppe von Formaten, bei der

die beiden Dimensionen gleiche GroBe haben (vgl. W. Schubart,

Das Buch bei den Griechen und Romern, S. 119).

Das Pergament steht in seiner Starke zwischen Nr. 1 und 2 .

Die Yorderseite fallt mit der Haarseite zusammen. Eingeritzte

Linien fehlen. Wohl aber finden sich am auBeren Rand in einer

gegenseitigen Entfernung von 0,4 bis 0,6 cm deutliche Zirkelstiche.

Der Schreiber hatte also Bleilinien gezogen, die er hernach wieder
entfernte, oder die sich im Laufe der Zeit von selbst verloren.

Von groBerem Interesse ist eine andere Beobachtung. Wenn man
die Zirkelstiche mit den Zeilen durch ideale Linien verbindet, so

ergibt sich, daB die Buchstaben zu einem geringeren Teile auf den
Linien stehen, einige von den Linien durchschnitten werden, die

meisten hingegen an den Linien hangen. Hangende Unzialen
aber sind eine seltene Erseheinung. Gardthausen, Gr. Pal. 2

1,

S. 187 kennt nur wenige Beispiele. Diesen ist jetzt das Miinchener
Fragment anzureihen ').

1) Hangende Unzialen zeigen auch die acht Schutzblatter (saec. X/XI) am
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Die Schrift ist nicht durchaus gleichmafiig. Im unteren Teil

der Kolumnen werden die Bucbstaben etwas kleiner, im oberen

Teil der Riickseite haben sie eine ausgesproehene Neigung nach

links. Sie zeigen, wie die beigegebene Tafel lehrt, den sogenannten

‘koptischen Duktns’; anf der nicht abgebildeten Riickseite findet

sich anck das grofie, weit iiber die anderen Buchstaben hinaus-

ragende <b, dessen Rnndnng sich nach unten etwas znspitzt. Unter

den bisher bekannten Vertretem jenes Dnktus') steht unser Frag-

ment einerseits dem von Cozza-Luzi (Rom 1890) in Lichtdrnck

herausgegebenen Codex Marchalianus (eine Probe aach bei Franchi

de’ Cavalieri-Lietzmann Taf. 4), andrerseits dem Osterfestbrief des

Patriarchen Alexander (Berliner Klassikertexte 6 (1910), Taf. 1

nnd 2 und W. Schnbart, Papyri Graecae Berolinenses Tat. 50) am
nachsten. Mit letzterem teilt es das K mit den beiden langen, ge-

bogenen Schenkeln und das A, dessen Grundlinie nnd rechte Seite

betrachtlick iiber die linke Seite hinausgehen und beide in einen

kraftigen, nach unten gezogenen Punkt endigen. Dagegen gleicht

es in seinem II, dessen horizontaler Strich nicht wie im Osterfest-

brief sehr hoch hinaufgeriickt ist, sondern nur wenig iiber der

Mitte steht, und in seinem nicht unter die Zeile hinabreichenden

X mehr dem Marchalianus. Der Marchalianus stammt nach ver-

breitetster Annahme aus dem VI., nach anderer aus dem VII.

Jahrhundert 2
), der Osterfestbrief aus dem Anfang des VIII. Jahr-

hunderts. Daher werden wir kaum fehlgehen, wenn wir fiir unser

palaographisch in der Mitte stehendes Fragment als Entstehungs-

zeit das VII. Jahrhundert annehmen. Sonst sind in paliiographi-

scher Hinsicht noch einige Einzelheiten aufzuzahlen. Es begegnen

die Kiirzungen 10I und ir/. = iopar]X, iw = xuptoo, xw = xopuo,

xv = v.optov. Als Interpunktionszeichen kennt der Schreiber nur

den Punkt oben; meist folgt darauf ein groBerer freier Raum, so

recto Z. 2 hinter 10X, Z. 5 hinter njl, Z. 18 hinter ooveSpcov, verso

Z. 11 hinter xt>. Einmal kommt ein solches Spatium auch ohne
Interpunktion vor, verso Z. 7 hinter •/.«. Zwei grofiere Absatze

Anfang und Ende des Cod. Monac. graec. 443. Kaheres iiber diese Fragmente
bei Sara Murray, A Study of the Life of Andreas, the Fool for the Sake of

Christ, Miinchener Diss. 1910, p. SI—82, 120—121 (mit einer Tafel aus Monac. 443).

1) Vgl. A. Ceriani, De codice Marchaliauo, Rom 1890, S. 34 ff. Neuerdings

sind auBer dem Osterfestbrief des Alexander noch ein anderer Osterfestbrief, der

vermutungsweise ins Jahr 577 gesetzt wild (New Palaeographical Society, Taf. 48),

und ein liturgischer Papyrus saec. VI/VII (mit Abbildung herausgegeben von D.

P. de Puniet in der Revue Benedictine 26 [1909], S. 34—51) hinzugekommen.

2) Ygl. jetzt auch P. Vierecks Besprechung von Schubarts Papyri Gr. Berol.

in der Berliner philol. Wochenschrift 32 (1912), Sp. 1632.
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sind recto Z. 3 und verso Z. 12 (lurch herausgesetzte grofiere Buch-

staben gekennzeichnet ;
die vorhergehende Zeile schlieBt beidemal

mit Punkt und Spatium. Ein dritter groBerer Absatz scheint

recto Z. 5 angezeigt zu sein
;
denn das auf Punkt und Spatium

mitten in der Zeile folgende o ist etwas hoher und sehr viel

breiter, als es sonst in dieser Schrift gemacht zu werden pflegt.

Das gleiche gilt fiir den Anfang der 10. Zeile verso. Hier ist

das erste r im Worte zozz nicht nur etwas groBer als gewohnlich,

sondem es ist auch etwas vor die Kolumne gestellt, und die vor-

ausgehende Zeile schliefit wiederum mit Punkt und Spatium. Ak-
zente fehlen vollstandig; dagegen findet sich ein spiritus lenis bei
:

€£sfstpoo verso Z. 12. Doppelpunkte bezeichnen bei onoC'Jfiov recto

Z. 9, ein Haken bei svjoyooov verso Z. 8/9 den Silbenanfang. Die

Tinte sieht heute im allgemeinen braun aus; sie hatte aber, wie

einzelne Partien erkennen lassen, ehemals eine dunklere Farbe.

Uber den Text ist hier bedeutend mehr zu sagen als bei

Nr. 1 und 2, da das erhaltene Bruchstiick nicht nur umfangreicher

ist, sondern auch einem Kapitel angehbrt, in welchem sich die

Varianten in ungewohnlicher Weise haufen.

Im Richterbuche gibt es zwei Texttypen, die eigentlich zwei

verschiedene Ubersetzungen darstellen; der eine liegt in A und

seinen Yerwandten vor, der andere in B und seinen Yerwandten.

Lagarde bat im ersten Teil seiner SeptnagintaStudien (Abhand-

lungen der K. Ges. d. Wiss. zu Gottingen, 37. Band, 1891) den

A- und B-Text von Jud. 1—5 in Parallelkolumnen nebeneinander

drucken lassen und einen freilich sehr beschrankten, aber sehr zu-

verlassigen textkritischen Apparat hinzugefiigt. Schon dieser Ap-
parat, noch mehr der sehr viel umfangreichere bei Holmes-Parsons

zeigt, daB sich innerhalb der beiden Typen, namentlich innerhalb

des A-Typus, verschiedene Spielarten voneinander abheben. Wollen
wir also unserm Fragment den ihm gebiihrenden Platz anweisen,

so wird es sich empfehlen, zuerst diejenigen Stellen ins Auge zu
lassen, an welchen jeder der beiden Typen im groBen und ganzen
einheitlich ist, und dann die Stellen, an welchen sich Unterschiede
innerhalb der Typen zeigen. Doch konnen Sonderlesarten, die fiir

die Beurteilung unsers Fragments gar keine Bedeutung haben, wie
v. 11 '/.opts B statt des sonst auch im B-Typus allgemein iiber-

lieferten xopcw, fiiglich ebenso unberiicksichtigt bleiben wie itazi-

stische Schreibungen.

Angefiihrt werden hier in der Regel nur die griechischen
Handschriften, und zwar werden sie abgesehen von den Unzialen
A, B, M, Y mit den von Holmes-Parsons verwendeten Zahlen be-
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zeichnet. Die einzige Handschrift, welche bei Lagarde neu hinzu-

gekommen ist, London Brit. Mas. Addit. 20002, von Lagarde mit

„g“, von Brooke-McLean mit
Ba2

“ bezeichnet, tragt nach der vom
Septnaginta - TJnternehmen eingefilhrten Praxis die Sigel .,509“.

Fiir Holmes-Parsons „XI“ = Vatic, graec. 2106, gewohnlich nach

dem Vorschlage Lagardes (Genesis graece, Lips. 1868, Vorrede

S. 12) genannt, wird nach derselben Praxis die Sigel 3V“
verwendet, da „XI“ der erste Teil des aUgemein als „V“ be-

zeichneten Venet. graec. 1 ist, nnd der Bnchstabe „V“ fiir eine

Handschrift, die sich ans einem Vaticanns nnd einem Venetus

zusammensetzt
,

besonders gut paBt. Demnach sind die fiir

unsern Abschnitt zur Verfiigung stehenden Handschriften : A. B.

M (Holmes-Parsons „X“). V (Holmes-Parsons „XI“). 16. 16. 18. 19

(Lagarde „h“). 29 (Lagarde „x“J. 30. 44. 52. 53. 54 (Lagarde „k“).

55. 56. 57. 58. 59. 63. 64. 71. 75. 76. 77. 82. 84. 85 1
). 106. 108

(Lagarde „d“). 118 (Lagarde „p“). 120. 121. 128. 131. 134. 144.

209. 236. 237. 509 (Lagarde „g“), im ganzen eimmdvierzig 2
).
—

Von den Birchenvatern wird nur Theodoret, von den "Ubersetzungen

nur Syrohex. in einigen besonders wichtigen Fallen genannt.

An den Stellen, wo die beiden Haupttypen einander im groiien

und ganzen einheitlich gegeniiberstehen, geht das Miinchener Frag-

ment regelmtiBig mit dem A-Typus zusammen. Es liest namlich

9 sitt = M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64. 71. 75. 84.

106. 108. 118. 121. 128. 134 (der B-Typus und atich die

Handschrift A haben si?)

oi Sovaatai 3
)

too Xaoo 4
)
= A. M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44.

54. 58. 59. 64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134

(B-Typus oi sxot><Jia£op.evoi sv Xau>)

toy xopiov = A. 19. 29. 53. 54. 58. 59. 64. 75. 76. 84. 106.

108. 118. 120. 121. 128. 134 (B-Typus ohne Artikel)

1) Die Randlesarten von 85, die bei Holmes-Parsons nur teilweise, bei Field

vollstandig mitgeteilt sind, bleiben unberucksichtigt.

2) AuBerdem wird bei Holmes-Parsons in der Vorrede zum Richterbuch die

Handschrift 107 ohne nahere Angabe aufgefiibrt, kommt aber im Apparat zu

unserer Stelle nicht vor. Auch 118 kommt nicht vor, ist jedoch aus Lagardes

Kollation bekannt. Fiir die bei Holmes-Parsons sebr schlecht kollationierten Hand-

schriften M und 59 hat Norman McLean freundlichst seine eigene Kollation zur

Verfiigung gestellt.

3) 71 hat Suva-uot statt ot Bovasxai. Solche kleinen Varianten wer-

den, um die Ubersicht, nicht zu storen, hier nur in den Anmer-
kungen angefiihrt.

4) 44. 64. 128 wurden, wenn man aus dem Stillschweigen von Holmes-Par-

sons schlieBen diirfte, ev Xato statt too Xaoo haben. Aber der SchluB ex silentio

ist hier ganz unwahrscheinlich.

KgU Ges. d. Wiss. Nacbrichtea. Klasse. 1913. Heft .1 6
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10 twrofoyiov
1
)
= A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64.

71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (B-Typns ovou(?)

^Tr;Xstac)

11 Bdc(Y)^a3da* 2
)

cowry 3
)
= A. M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44.

54. 58. 59. ‘64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134

(B-Typus SiTjYS'-atte atro co>vt];)

3ospa’vo;j.£vwv
4
)
= A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59.

‘64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (B-Typns
oSpsoGjj.svwv)

Sioooooiv oixatoanvTjV = M. V. 15. 18. 19. 29. 30. 44. 53. 54.

55. 58. 59. 64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 134. 209.

509 (B-Typus and auch die Hs. A Swaooatv Sittaioaova?)

svtayoaov 3
)
= A. M. V. 15. 18. 19. 29. 44. 54. 58. 59. 64.

71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 (B-Typus ao-

^Tjaov).

Unser Fragment stimmt also zwar mit A nur an sects Stellen

iiberein, aber mit 19. 29. 54. 58. 59. 64. 75. 84. 106. 108. 118. 121.

134 an alien acht, mit M. V. 15. 18. 44. 71. 128 wenigstens an
sieben Stellen (die zuletzt genannten Handscbriften fehlen mit
Ausnahme von 128 bei tgv xoptov v. 9, wo es sich nur um Setzung
oder Nichtsetzung des Artikels handelt). Diese Handschriften
bilden hier den A-Typus. Die iibrigen scheiden sich deutlich von
ihnen: die meisten haben iiberhaupt keine der angefiihrten Les-
arten des A-Typus (B. 16. 52. 56. 57. 63. 77. 82. 85. 131. 144.

236. 237) oder doch bloS eine (55. 76. 120. 209. 509), nur 53 tritt

zweimal und 30 sogar dreimal zum A-Typus iiber. Unser vor-
laufiges Resultat ist also, um es nocbmals zusammenzufassen:
das Miinchener Fragment stimmt in den angefiihrten
Fallen meistens mit A, immer mit dem A-Typus iiber-
ein, wie er in den Handschriften M. V. 15. 18. 19. 29. 44.
54. 58. 59. 64. 71. 75. 84. 106. 108. 118. 121. 128. 134 vorliegt.

Uber die genauere Stellung des Miinchener Fragments inner-
halb des A-Typus konnen wir schon aus den in den Anmerkungen
notierten Yarianten zwei Schliisse ziehen: 1) Das Fragment gebort
nicht zu der von Field und Lagarde mit Unrecht fur lukianisch
gehaltenen Familie 19. 108; denn es hat die Sonderlesarten nicht,

1) u.-o^'-iytov haben nur 44. 54. 75, die ubrigen richtiger uro£yytojv = ni3nN-
2) Statt 99sy;ao9ai haben viele Hss. richtiger — «nw, 19 . 108

(so!).
’

3) Statt oiovrjv wurde 30 ex sil. aro tpiuvr,; haben.
4) Statt rjiypaivoftEvoav haben 19. 108 eu?paivu>v.
5) ™jyussv haben nur M. V. 29. 71. 121, die i.brigen evwywav.
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welche diese Familie in v. 11 bei <p$sy£aa9-a' nnd eoypaivop.evwv auf-

weist. 2) Es steht in naherer Beziehung zu der schon von Fritz-

scbe 1

)
ausgesonderten Gruppe M. Y. 29. 71. 121; denn nnr mit

ihr teilt es die Lesart sviayooov v. 11, nnd diese ist nm so bedeut-

samer, als sich schon bier eine charakteristische Spaltnng inner-

halb des A-Typus beobachten laBt

:

Stxa'.oaovac evtayoaav A
o’.xa'oaovac svtayoaov M. Y. 29. 71. 121 und das Fragment:

andere Yerbalform als in A
S'xatoi evtayoaav 15. 18. 19. 44. 54. 58. 59. 64. 75. 84. 106.

108. 118. 128. 134, d. h. alle ubrigen Yertreter des A-
Typus: anderes Nomen als in A.

Mehr ergibt sich ans den ubrigen Fallen, in welchen sich

weitere charakteristische Unterschiede innerhalb des A - Typus
zeigen.

Das Miinchener Fragment beginnt mit dem Schlnfi von v. 8:

[tsajaspay.ovta ytXtaatv ev -no tapa7)X. Die Worte ev t«> tapaijX, die

sich auch in den meisten Handschriften des A-Typus nnd im B-

Typus finden 2
), fehlen in A und der wirklichen Lukiangrnppe

54. 59. 75 (= Theodoret) und stehen im syrohexaplarischen Texte

sub asterisco. Das heifit: sv tto tapairjX hat im vororigenianischen

Texte, den auch Lukian in diesem Punkte nicht anderte, gefehlt

und ist erst von Origenes nach dem Hebraischen hinzugefiigt.

Wenn unser Fragment also diesen Zusatz hat, so reprasentiert es

eine jiingere Ausgestaltung des A-Typus, die entweder

vom hexaplarischen Septuagintatexte oder vom B-Texte beeinflufit

ist. Allerdings geht es darin mit der groBen Masse der Hand-

schriften des A-Typus zusammen, scheidet sich aber deutlich von

A selbst und von der Lukiangrnppe 54. 59. 75, wie es sich oben

von 19. 108 geschieden hatte.

Ferner ist wichtig, daB unser Fragment in v. 11 bloB st? rac

itoXsci; hat, wahrend die meisten Yertreter des A-Typus aotoo

(A. 18. 19. 44. 54. 64. 75. 84. 108. 108. 118. 128. 134) oder aouov

(15. 59) hinzufiigen. Dieser Zusatz fehlt in alien iibrigen Hand-

schriften, also einerseits im B- Typus, andrerseits auch in M. V.

29. 58. 71. 121, die wir oben als Yertreter des A-Typus kennen

gelernt haben. Allerdings ist das Fehlen von auTOO nur fur M. 29

durch Angaben von Lagarde und M°Lean (s. oben S. 81 Anm. 2)

ausdriicklich bezeugt und fur Y. 58. 71. 121 bloB aus dem Still-

1) Vgl. Lagarde, SeptuagintaStudien I, S. 4.

2) B selbst hat ev ohne Artikel, aber 509 und andere Handschriften

des. B-Typus haben den Artikel ebenso wie das Gros des A-Typus.

6 *
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schweigen von Holmes - Parsons erschlossen
;
aber wenn wir be-

denken, daB unser Fragment schon in dem dieht vorhergehenden

Stxatoaovac svtayoaov mit M. Y. 29. 71. 121 iibereinstimmte, so er-

scheint doch der Schlafi ex silentio bier vollig xmbedenklich, und

wir werden in der Annahme bestarkt, daB unser Fragment in der

Tat mit M. Y. 29. 71. 121 naher verwandt ist.

SchlieBlich muB noch ein besonders variantenreieber Passus

besprocben werden: v. 10 psar:u.[5p:ac xa: Xaptnytov xat xopsoopsvot

sjt: goo'j? aovsSpwv sy oow. Urn diese Stelle ricbtig zu beurteilen,

miissen wir anf den hebraischen Urtext selbst zuriickgehen. Der
Vers beginnt im Hebraischen mit mans "133*1 = A-Typus sx:{3 s[3t;-

xotsc sjt: oxoCo'pwv, B - Typus sjrt[3s(37]X0Tss s~: ovoo(c) &7jXs:as (vgl.

oben S. 82). Dann folgt miHX; dies feblt der Handschrift A, den

Lnkianbandscbriften 54. 59. 75 (= Tbeodoret) und, wie sich unten

zeigen wird, auch der Vorlage des Origenes, also genau denselben

Zeugen, denen aucb sv to: icspairjX am ScbluB von v. 8 feblte, woraus

wir mit Sicberheit scblieBen diirfen, daB A. 54. 59. 75 bier wie dort

den urspriinglichen A-Typns darstellen; in B dagegen ist das axa£

XsYdpsvov minx darch pscnjppptac wiedergegeben, wobei der Uber-

setzer natiirlich an minx daebte. Weiter folgt pile by otn = A
und 54. 59. 75 (== Theodoret) xatbrysvot szt

')
Xa{wnjvwv, B xaHv]-

psvo: sici xpitTjptoo; der A - Ubersetzer deutete das ratselhafte y>'ra

als „Keisewagen“, der B- Ubersetzer leitete es von “pi ,richten“

ab. Hier haben wir also fiir die vier Worte F*TS by “'SB*' nnns
zwei untereinander ganz verschiedene, in sich einheitliche Uber-

setzungen

:

A. 54. 59. 75 xa.9-7y.svo!. s~: Xaptr/jvoiv

B (und ex sil. 56) psaTjpPptas xa-9-yysvo: sx: xpttTjptoo.

Aber diese beiden Ubersetzungen sind dann auf die verscbiedensten

Weisen miteinander kombiniert. Einerseits ist der B-Text in 16.

30. 52. 53. 57. 63. 76. 77. 82. 85. 120. 131. 144. 209. 236. 237.

509 durch Hinzufiigung von xai Xapxooowv (so!) hinter pso7]pPp:a<;

erweitert, vgl. aucb 55 sv psorypptx xa: XapxTjvrj 2
). Andrerseits

bat scbon Origenes den A-Text durch zwei aus B stammende oder

wenigstens in B ebenso vorkommende Worte erweitert:

Syrohex. 19. 108 (xa:) etc: XxuTtrpmv (xa:) xalbjpsvot s~: xpcnj-

p:oo 3
): das vorgefundene xaDrysvo: sx: Xap-Tjvmv ist umge-

1) Statt ent hat 75 angeblich -jtto.

2) ev hat auch 509, der aber dahinter fiE3r
j
jj.3pw; v.v. Xafjirer'jawv beibehalt

und daher zur groBen Masse gezahlt ist.

3) Die beiden eingeklammerten xa: stehen im Syrischen, sind aber etwas

verdachtig, da sie kein Aquivalent im Hebraischen haben; in 19. 108 felilen sie.
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stellt, soda 6 ski jetzt wenigstens auBerlich dem
fehlenden mins entspricht, und als Ubersetzung von p'ra by

ist sm xptrqptoo = B hinzugefiigt.

Bei den iibrigen oben ermittelten Yertretern des A-Typus finden

wir folgende Mischnngen aus A und B:

44. 84. 106. 134 xa&r^svoi sm Xapxqvcov u.sa7j[j,pp'a; sm xpimj-

p'.oo : der A -Text ist unverandert beibehalten, aber der

ganze B-Text mit Ausnahme des in A schon vorbandenen

xad'Yjp.svoi hinzugefiigt.

M. V. 29. 71. 121 p.£arjp,pp'.ac xat Xap.irr]vo)v em xpirqpiou: hier

ist sonderbarerweise gerade das dem A- und B-Texte ge-

meinsame xatbjjjsvoi ausgefallen, sonst aber das Xap.7r7]vo>v

des A-Textes (unter Fortlassung des vorhergehenden em)

mit dem p.£0i]p.[3p'a<; und sici xpirqpioo des B-Textes kombi-

niert.

15. 18. 64. 118. 128 haben genau dieselbe Kombination wie

M. V. 29. 71. 121, fiigen aber nachher hinter oovsSptov noch

Eitt Xap.r7jvwv •xaibjp.svoi hinzu.

58 p.EOYj[).!3ptag xai sirtxa{hf]{isvoi sm Xx{mrv«»v : in den drei letzten

Worten haben wir den alten A-Text, nur ist vor xa{b]p.svoi

noch ein sm hinzugefiigt; p,soY]p.[3ptas kann direkt aus dem
B-Text stammen, xat ware dann ein verbindender Zusatz,

aber p.EaY]p.ppiac kann aueh mit dem folgenden xat aus dem
jiingeren A-Text, wie er in M. V etc. vorliegt, iiber-

nommen sein.

Alle diese Mischlesarten gehen offenbar nicht auf den hexaplari-

schen Septuagintatext zuriick, da sie samtlich das in jenem fehlende

p.EOY]p.ppiag enthalten, sondern sind aus j Lingerer Kombination des

A- und B-Textes entstanden. TJnser Miinchener Fragment schlieBt

sieh am engsten an M. Y. 29. 71. 121 an, hat aber nur pEor^ppiac

xai Xap.7LT;VO)v ohne ski xpttrjptot). Da nun sm xp’.TTjptoo aus B stammt,

konnte man hierin einen Vorzug des Fragments vor seinen Ge-
fahrten erblicken; sicher ist das jedoch nicht, denn da schon das

blofie [lEarj^pp’-a? xat Xap,TCr^vo)v eine offenkundige Mischung aus A-
und B-Text ist, so macht es keinen groBen Unterschied, ob auch

noch sm xp'.njptoo aus B hinzugefiigt ist oder nicht. Wiehtig ist

dagegen, daB unser Fragment sich auch hier wieder, wie schon

zweimal, als nachsten Yerwandten von M. V. 29. 71. 121

erweist.

Auf ‘p’TO by “’at!
-
' folgt im Hebraischen noch by "Obm 1

).

1) Das im Hebraischen den Vers schlieBende kommt nicht mehr in

Betracht, es ist = A-Typus ffcfsasfte, B-Typus Str^isSe (vgl. oben).
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Diese Worte fehlen wiederum dem alten A-Typus, wie er in A
selbst und den Lukianhandschriften 54. 59. 75 (= Theodoret) vor-

liegt. Der gesamte B-Typus aufier 55. 509 (s. unten) liest xat

itopeoo|i£VOi £7ct
*)

oSoo? aoveSpcov etp ooto : hier ist xat xop=T)op,£voi =
obm, s® o§(o und wohl auch ext 0800? = ~Ti by

;
mit oovsSpwv ist

schwer etwas anzufangen, am ehesten kann es nock eine zweite

Wiedergabe des vorkergehenden pTn sein, vgl. aovscptov = ]'“ rra

Prov. 22 io (Lagarde, Anmerkungen znr grieckiscken Ubersetzung

der Proverbien, Leipzig 1863, S. 70). Der iiberarbeitete A-Typus
zeigt die versckiedensten Spielarten:

Syrohex. 19. 108 xa: xopeoo[i£Vot e'p o8m

2

): so auch 55 (mit

0800? statt oooi
)
und 509

44. 106 xopet>op.evGt ext aovsSpoiv

M. V. 29. 71. 84. 121. 134 xopeoofievot •) otivsopoiv
4
)

15. 18. 64. 118. 128 oovsSpcov (dahinter kaben sie das oben

bereits angefiihrte ex: Xap.x7]vwv xa\>Tjp.evot).

Wieder trennen sich die Handschriften des A-Typus aufier 19. 108

von der hexaplarischen Bearbeitung dieses Typns; denn sie haben

nicht s'p oSco, wokl aber aoveSpmv, was nur direkt aus dem B-Text

heriibergenommen sein kann. 55 und 509, sonst Yertreter des

B-Typus, geken hier mit dem hexaplarischen Texte zusammen,

doch kann das Zusarnmentreffen zufallig sein. 58, sonst ein Yer-

treter des A-Typus, stimmt hier mit B tiberein und hat nur aove-

optoiv statt oovsSpoiv (ebenso 71 in einer ganz anderen Textform,

s. oben). Unser Miinchener Fragment stimmt vollig mit B tiber-

ein; es trennt sich hier also noch scharfer als bei den vorher-

gehenden Worten von der Gruppe M. V. 29. 71. 121 und tritt

ganz zu B iiber.

Somit konnen wir als Endergebnis feststellen: Das Miinche-

ner Fragment gehort zu einer bisher durch M. V. 29. 71. 121 ver-

tretenen Gruppe des A-Typus, in welcher dieser Typus nicht mehr
in seiner urspriinglichen Form erhalten ist, sondem, besonders

wohl unter dem Einflnfi des B-Typus, mancherlei Abanderungen
erfahren hat. Indessen geht es mit der Gruppe M. Y. 29. 71.

121 doch nicht iiberall zusammen, sondern weicht von ihr in v. 10

zweimal erheblich ab: es hat das in der Gruppe vorhandene, aus

B stammende ex: xpimjp'oo nicht, stimmt dagegen in xat xopsoousvo:

1) en fehlt in 16*. 30. 53. 57. 63. 77. 85. 131. 144. 209. 236. Sonst finden

sich hier nur unbedeutende Yarianten.

2) 19. 103 haben oo8u) (so!) statt £3 o5co.

3) V soli nach Holmes-Parsons op/Evot statt -opE'jojjievoi haben.

4) 71 sovfSptuiv.
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s7Ti oSoo? oovsSpwv sf c3(o vollig mit B iiberein, wahrend die Gruppe

bloB jtopeoo[isvoi aovsSpcov bietet l
). Ob das Miinchener Fragment

auch zu 58, mit dem es in xat T:op=oGu.svoi xtX. zusammentrifft, in

engeren Beziehnngen steht, mufi dahingestellt bleiben; 58 kam
zwar auch bei etc ta? JtoXst? v. 11 (oben S. 83) als Begleiter des

Fragments und der Gruppe M. Y. 29. 71. 121 vor, war dort aber

nur ex silentio erschlossen und zeigt sonst keine intimeren Be-

ziehnngen zu dem Fragment, z. B. hat 58 in v. 11 hinter avaxpoo-

ojjlevwv den singularen Zusatz ev opfavotc, dieser findet sich aber in

dem Fragment ebensowenig wie in den iibrigen Handschriften.

Das Miinchener Fragment stammt ans Agypten and hat, wie

die Schrift lehrt, in Agypten auch seine nrspriingliche Heimat.

Darans folgt wieder einmal, dafi wir die bekannte Yerteilnng der

Septuaginta - Rezensionen anf die Kirchenprovinzen, welche Hiero-

nymus fur die Zeit um 400 bezeugt, nicht ohne weiteres auf die

spatere Zeit iibertragen diirfen. Denn daB der Text unsers Frag-

ments die Rezension Hesychs darstellen sollte, scheint nach dem,

was schon Grabe iiber diese Rezension ermittelt hat (vgl. Lagarde,

SeptuagintaStudien I, S. 3f.), vollig ausgeschlossen.

1) Ein dritter, aber wenig besagender Unterschied zwiscben dem Miinchener

Fragment und der Gruppe M. V. 29. 71. 121 1st : v. 11 Fragm. = B. 509 und ex

silentio 80. 52. 55. 56. 63. 71. 76. 82. 120. 209 ev tspaijX, alie ubrigen Hss. ev no

laparjX.



Zur Kritik des mittelhochdeutschen Gedicktes

‘Yon dem iibeln Weibe’.

Von

Edward Schroder.

Yorgelegt in der Sitzung vom 8. Marz 1913.

Der ausgelassene Schwank, welchen zuerst Jos. Bergmann im
‘Anzeige-Blatt fiir Wissenschaft und Kunst’ der Wiener ‘Jahr-

biicher fiir Litteratur’ Bd. 94 (1841) ohne jeden kritisclien Eingriff

und, wie die Worterklarungen zeigen, mit recht mangelhaftem
Verstandnis herausgab, hat das Gliick gehabt, vor den Augen
v. d. Hagens keine Gnade zu finden, und ist so von der MiBhand-
lung verschont geblieben, der im ‘Gesamtabenteuer’ die gereimten
Novellen der mittelhochdeutschen Zeit anheimfielen. Fiir Moriz
Haupt, der mit sicherem Blick fiir das litterarisch Wertvolle dem
verwahrlosten Texte frtih seine Aufmerksamkeit geschenkt hatte,

ist das gewiB eine heimliche Genugtuung gewesen. Als er im
Jahre 1871 nach einer langeren Pause seiner germanistischen Be-
tatigung die zweite Ausgabe des ‘Erec' zuriistete, da hat er auch
den Text des ‘tibeln Weibes’, den uns derselbe Schreiber Bans
Hied iiberliefert hat, wieder bervorgeholt und ihn nach nochmaliger
Revision in einem zierlichen Bandchen herausgegeben, dem Salomon
Hirzel seine sichtbare Liebe zugewendet hat: gieng ihm doch eine
Widmung voraus an den gemeinsamen Freund Gustav Freytag.

Diese Ausgabe Haupts ist jetzt, nach mehr als 40 Jahren
vergriffen, und ich hab es gem iibernommen das Gedicht neu zu
bearbeiten. Mein Handexemplar weist seit langen Jahren eine
Reihe von recht einfachen Besserungen auf; dazu ist in der letzten
Zeit die eingehende Beschaftigung mit verschiedenen Texten ge-
treten, die uns ausschlieBlich oder doch am besten in der gleichen
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Ambraser Hs. xiberliefert sind : ‘Ktidrun’, ‘Biterolf. ‘Moriz von

Craon’
;
‘Helmbreelit'

;
sie hat mir eine groBere Sicherheit gegeben

zu entscheiden, was von Fehlem dem Sehreiber selbst zuzutrauen,

was seiner Yorlage zur Last zu legen ist.

Zuletzt hab ich mir dann von den Blattern 215 und 216 der

Handschrift mit giitiger Zustimmung der Direction der K. K. Hof-

bibliothek Schwarz-weiB-Drucke anfertigen lassen, um eine vollig

sichere Grundlage zu besitzen. Im allgemeinen hat sich der Ab-

druck Bergmanns als zuverlassig erwiesen
;

ich notiere von Ab-
weichungen nur: Plusvers nach 64 (65 B.) mnss (st. vnns) — 132

(133 B.) zunicenden (st. jnnuenden), womit eine Conjectur Haupts

(Zs. f. d. Alt. 15, 467) bestatigt wird — 319 (320 B.) nider —
322 (323 B.) mein s (st. mein

)
— V. 369 (370 B.) ist wiederholt:

laffe naher ruclen. lafj'e naher ruglcen — 466 (467 B.) nynndert —
581 (582 B.) Feravifen — 674 i n (st. ir, von Hpt. schon gebessert)

— 735 als (st. also) — 813 dein (st. dem).

Gleich nach dem Erscheinen von Haupts Ausgabe hat

E. Zarncke im Litterar. Centralbl. 1871 Xr. 49 Sp. 1238 f. auf ein

paar Abweichungen von der Hs. hingewiesen, die wohl nielit be-

absichtigt und jedenfalls nicht begriindet waren (38. 287. 328. 346.

445.): es sind Lassigkeiten wie sie sich bei Haupt haufiger finden

als man glauben mochte; auch der Vorwurf, daB die Angabe der

Lesarten ungenau sei, war nicht unberechtigt. Gegen Haupt ver-

teidigte Z. mit Recht die hsl. Lesart (dent) 562 ; weiter machte er

Vorschlage zu 353. 404. 642, die ich unbedenklich aufgenommen

habe.

Ein paarmal beriihrte er sich mit F. Bech
,

der in Pfeiffer-

Bartschs Germania 17, 41—50 aus seiner unvergleichlichen Kennt-

nis des mittelhochdeutschen Wortschatzes heraus eine Reihe treff-

licher Erlauterungen spendete, das dcere 412 rettete, fur 719 die

Besserung fand, auch die verderbte Stelle 353. 54 vollstandiger

als Zamcke heilte.

Seitdem hat sich nur K. Helm in Paul u. Braunes Beitragen

34, 292—306 eingehender mit dem Gedichte beschaftigt : er hat

allerlei zur Erklarung beigesteuert, gelegentlich wohl auch Unno-
tiges, und fiir die Lokalisierung in Tirol neue Griinde beigebracht.

Gegen Haupts Interpunktion erhebt er widerholt Einsprache, ver-

teidigt auch in einigen Fallen den hsl. Text gegen den Heraus-

geber; ich stimme ihm — wenn auch nicht immer seinen Griinden —
zu in Bezug auf 64. 84 (s. u.). 722; auch seine eigenen Yorschlage

zu 312. 469. 633 treffen das richtige — ja was 312 anlangt, so

hab ich fruher angenommen, daB vahs st. vlahs (fiir ivachts der Hs.)
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bei Haupt nur eben ein Druckfehler sei: allerdings bin ich mir

nicht sicker, ob man dann cin tonigez vJahs stebn lassen diirfe

und nicbt vielmehr iceniger andern miisse 1

)-

Im einzelnen boten die Ausfiihrungen Helms vielfach AnlaB
zur Bestreitnng oder Diskussion — ich will mich hier ganz auf

die Textkritik beschranken, und nur das hereinziehen was dafiir

unumganglich ist. Ich denke den Beweis zu liefern, daB an dem
Text noch sehr viel zu tun ist, und ich hoffe fiir die groBere Zahl

der anstoBigen Stellen auch das Heilmittel gefunden zu haben.

Nicht alle Abweichungen meines Textes von Haupt und den
Vorschlagen von Zarncke, Bech und Helm will ich hier rechtfer-

tigen, sondern es den leichtern Korrekturen iiberlassen, sich an
Ort und Stelle zu bewahren.

Ich habe iiber meine Yorganger hinaus den hsl. Text wieder

eingesetzt: Y. 22 f., wo es Hpt. offenbar gestort hat, daB der

Ehemann sagt : sit die wile ich lain den Up, und dabei doch nur die

Zeit seit seiner Yerheiratung meinen kann; an so etwas darf man
sich aber bei einem mhd. Dichter nicht stoBen ! — Y. 52 — Y. 147
— Y. 249 — V. 327 und cdten e vil maniger tacje ‘viel zu friih

alt werden’ — V. 426 — V. 506 — V. 591 (s. u.) — V. 640 —
V. 733 — V. 743 — V. 766. Ich glaube nicht, daB ich bei heu-

tigen Lesern hier irgendwo Widerspruch finden werde. Auch daB
ich fiir das claufenure der Hs. V. 230 clusencere (st. Iclosencere H.)

einsetze, wird man billigen.

Zwei Stellen verlangen eine nahere Erlauterung, denn hier ist

die Anderung Haupts geradezu verhangnisvoll. V. 546 ff. lauten

nach der Handschrift umgeschrieben

:

ez geschuof nie kein bischof H. gesluoc

[den
|
siinduren so gedihte H. den siinder

mit besmen an der bihte

so si mich mit dem scldte sluoc.

d. h. ‘kein Bischof verordnete je in der Beichte [den] Sundern so

viel Rutenhiebe, wie sie mich mit dem Scheite schlug’. Haupt macht
den Bischof zum Profoss, und Helm S. 300, der offenbar hier die

hsl. La. iibersehen hat, bemiiht sich, diese Ungeheuerlichkeit, daB
der Bischof (in der Beichte!) selbst priigelt, durch legendarische

und historische Einzelfalle der GeiselbuBe (‘disciplina Bagelli’) zu
rechtfertigen.

1) Hat Haupt aber valis mit Absicht gesetzt, so hat er es selbstverstandlich
nicht anders verstanden als Helm: ‘Flachsfaser’.
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V. 604 ff. schreib ich mit der Hs.:

vil sceliclichen ich geicarf:*)

mit dem stecken ich si traf

daz ir duz bluotige saf

us wisclite (lurch ganzez eel: H. ir glumes

Das Blut dringt durch die unverletzte Haul liervor : darauf deutet

ja auch das Yerbtun us icischen. Haupts Anderung stort zugleich

die kiinstlerisebe Okonomie des Dickters: kein Zug in dem ganzen

Werkchen klart nns dariiber auf, ob wir nns das bose Weib
schon oder haBlich zu denken haben — und das ist Absicht

!

In einigen Fallen geb ich Haupt den metrischen AnstoB zu,

glaube ihn aber in anderer "YVeise beseitigen zu miissen, oder ein-

facher heilen zn konnen. So schreib ich

Y. 72 stall ich si eins, si sleht mich sicir H. ichs einest

V. 84 seht icelh geselleschaft das si H. wie ein selleschaft

das wie ein der Hs. ist ein jiingerer Ersatz, den Haupt selbst nur

aus dem Wolfdietrich A (der Ambraser Hs.
!)

465,2 zu belegen

vermag; auch hier verlangt der Vers die gleiche Besserung: ‘udfen
’

sprach der Krieche, 1

icelh ungefiieger bach P

V. 101 gefrent er sich niht ludben tac H. freut — nimmer

Y. 137 sin herse e me cere steinen H. en si von

In der Hs. steht ware dann von steinen : nachdem das jiingere dann

als Eindringling beseitigt ist, bleibt der weitere AnstoB, dab ein

Herz zwar von steine (‘ex lapide’) oder steinen (‘lapideus’), aber

nicht von steinen (‘ex lapidibus’) sein kann, und da die Form steinen

vom Reim gefordert wird, ware der Yers mit der Streichung des

von leichter und besser kuriert, als mit ensi fiir enucere. Die An-
derung miiest(e) fur muos im folgenden Yers ist deshalb keineswegs

notig.

V. 239 Diu rede ist leider mir ein spel H. mir leider ist

Y. 761 als einer frouwen tuot irkneht H. froun ir eigen k.

Ich will hier gleich die wenigen Stellen anreihen, wo ich Tiber

Haupt hinaus durch einen metrischen AnstoB auf eine Anderung

gefiihrt worden bin, die sich aber auch sprachlich oder sachlich

rechtfertigen wird. Ich schreibe also

:

*) So ist zu interpungieren : ‘felicissime rem gessi’
;
geicarf zu bair. werven,

nicht zu werfen !
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Y. 317 das dehsschit 1
) iiber tninen topf

V. 550 si sluoc daz ie der slac getruoc d. h. ‘daB jeder

Schlag seine Wirkung tat’

Yr 662 min roc, (min) ivambis noch min pheit.

Hetrisch unertraglieh ist femer der Vers 73 Sicas ie daz under

tuot
,

(das diinbet mis 2
)
deiceders guot) denn ieh vermag ihn nicht

anders als dreihebig zu lesen; sicaz so zu schreiben, dazu scheint

mir das Gedicht zu jnng: ieh schlage also vor

sicaz ie das (ein mid) under tuot.

Und nun moge ein rundes Dutzend Stellen folgen, wo der An-
stofi allein vom Sinn und Wortlaut herkommt.

Dafi ieh V. 62. 63 ausgeglichen habe

sicaz mir tuot icol daz tuot ir ice
;

sicaz ir tuot ice das tuot mir icol st. das

bedarf wohl keiner Yerteidigung.

Y. 80 f. spriche ich trump alsam ein swiibel,

si sprichet sleht alsam ein zein st. reht.

Der Gegensatz zu trump ist nicht relit sondern sleht (Helmbr. 667

es iccere trump es mere sleht), und dieses ist auch das feste Bei-

wort fur den ‘Zein’ : vgl. die bekannten Waltherstellen 15, 32;

30, 28 und etwa noch Tristan 6710 strac und sleht alsam ein zein.

Y. 184 und den man durch din reder want st. bant.

Es heifit wohl ilf daz rat binden (vgl. Walther 85, 15), aber hier

ist von ‘rotae implicare’, ‘rotae innectere’ (J. Grimm, RA. S. 688 ff.)

die Rede: merkwurcLig bleibt der Plural: ‘durch die Radspeichen

flocht’ ?

V. 233. 34 andere ich das stet : get der Hs. in den Konjunctiv

:

ir beider riitice, ob din so stc

daz diu sin durch ir horse go.

Y. 279. 80 ist das ‘StoBen gegen den Kropf’ hochst anstoBig:

soil der Mann seinen eigenen Hals als ‘Kropf’ bezeichnen? und
sind denn Stofie gegen den Hals iiberbaupt etwas so gewohnliches

wie es hier hingestellt wird? Dazu kommt, daB auch das Haar-
ausraufen ‘aus dem Kopfe’ keineswegs eine natiirliche Ausdrucks-
weise ist; wenn auch in unserem Gedichte, wie Haupt bemerkt
hat, topf schon mehrfach fiir ‘caput’ steht, so ist doch damit immer
der Schadel gemeint : Haare aber rauft man us der sicarte oder —

\) Schon von Bech erwogen. 2) oder miser ?
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us dem schopfe ! Ich sclireibe also:

Cine stozen gen dem hopfe
und roufen hdr us dem schopfe.

‘die Kopfniisse und ausgerissenen Haare ungereclmet’. Nach V.

688 IF. hat er ja im Jahre 3 x 365 Schlage nach dem hopfe bezogen!

Y. 322 f. wiirden nach der Hs. lauten

si nam se miner gesihte

in die hant das voriy schit

‘daz vorige Scheit’, wie es der Schreiber zweifellos verstand, ist das

317 genannte {delisfschit — aber voriy ist unmoglich; Bechs iiber-

schit ist ein Verlegenheitseinfall and Haupts veige schit zwar geist-

reich, aber unwahrscheinlich. Beachten wir, daB der Dichter eine

ausgesprochene Neigung hat fiir das ‘stoffliche’ im engsten Sinne:

die tseninen Mle 182, der hirsine vessel 656, der stdheUne spies 700

;

namentlich auch bei den Priigelwerkzeugen : 515 ein eichen iiber-

stiche, 300 f. dm swinge hagenhiochin
,

so werden wir auch hier

etwas ahnliches erwarten: das dehsschU (das gleich darauf nach

seinem Eisenbeschlag auch dehsisen heifit)
')

war v or hi n

:

‘von

Fohrenholz’, und der Schreiber, der das Adjektivnni als ‘vor-hin’

verlas, hat es in voriy umgesetzt.

V. 464 si spranc cil iibellkh hindersich :

‘boshaft springen’ ist etwas sonderbar, und obendrein pafit der

Sprung nicht in die Situation. Nun ist sprancQi )
ein gar nicht

seltener hsl. Fehler fur sprach 2

), und dies ist unzweifelhaft richtig:

460 hat sie ihn scheel angesehen, jetzt redet sie giftig uber die

Schulter weg zu ihm; das ist eine gute Steigerung.

V. 536 f. noth dristunt dicher den der sne

uz den Vuften erhebet sich

ist der bare Unsinn : der Schnee ‘erhebt sich’ — ‘aus den Liiften ’

t

Ich wei6 keine andere Besserung als die Anderung ins Gegenteil:

us den liiften reret sich.

Tiber sich reren, sich nider rercn s. dieWbb.; dazu vgl. (Gott) der

den sne von himel reret Mariengr. 504.

V. 551 si shoe das ie der slac truoc 1. getruoc (s. 92)

slac nach stage iiber rugge

So schreibt Haupt: in der Hs. steht fchlach fchlaye. Nun ist die

Orthographie Rieds in gewissen Punkten eine uberaus feste: aus-

1) Vgl. auch die Bedeutungsentwickelung von ‘Grabscheit’ und ahnlichen

Werkzeugnamen. 2) und umgekehrt.
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lautendes g schreibt er niemals chi das Prat, shtoc kommt gegen

40mal als [chi it

g

oder [lug vor, ebenso hat das Subst. slac stets g :

speziell die Wendnng [lag nach [lag(e

)

kehrt mit dieser Sehrei-

bung dreimal wieder 365. 540. 626. [chlach hingegen ist die Form
der 1 P. Sg. Pras. (72 [chlach ich, 747 ich [chlach) und kann selbst-

verstandlich ebensogut fiir den Imperativ stehen. Ich stelle also,

statt ein nach einzufugen, die Imperativfomi und zwar als Kampf-
ruf her :

£slahdi si a chi' (= Helmbr. 1029).

V. 653 (
ich engine von ir hende

)

til hiihel unde reize

schreibt Haupt mit der Handschrift : aber der starken Hyperbel,

die in hiihel liegen nriifite, entspricht wieder nicht das einfache

reize \Ritze’ — und schlieBlich liegt doch hiule{n) wahrlich zu

nahe, uni nicht an ein Verhoren (des inneren Ohres) zu denken;

diese hiule kehren auch V. 715 wieder.

730 ff. du maht ezzen ungesoten

ndtern zagele unde kroten

and alliii eiter trinken.

‘Natternschwanze’ sind doch wahrlich nicht gerade das giftige an

dem Reptil, und obendrein erwartet man liier eine Dreiheit: diese

erhalt man wenn man schreibt

ndtern
,
eg el unde kroten.

liber die giftige Natur der Blutegel und ibre IJrsache vgl. Konrad

yon Megenberg S. 306 f.

Eine recht bose Stelle eroffnet den SchluBabschnitt : Y. 801. 802.

In der Hs. steht Do wir also ge[niten. end dag [y ge/lriten (den

strit zwischen mis beiden). Haupt lieB den Vers 801 unangetastet,

obwohl er das yesniten unverstandlich fand 1

) und anderte V. 802

u'dren unde sits gestriten — diese Herstellung schien ihm aber selbst

nur ein Notbehelf. Der Fehler liegt zweifellos im Reimband, und
zwar sind beide Reimworter falsch : wir miissen sie radikal andern,

brauchen aber dariiber hinans keinen EingriiF vorzunehmen. Ob
ich freilich die richtige Eintauschung vornehme, indem ich schreibe

:

Do wir also gerihten

und daz si geslihten

den strit zwischen mis beiden,

do ivurden wir gescheiden.

1) Wie sich Helm S. 304 damit abfindet, hab ich nicht yerstanden. Nach
der Uberlieferang miiBte doch sniden absolut sein und ‘fechten’ bedeuten; bei

Haupts Anderung hietie gesniten ‘verwundet’ : das erste ist nicht bezeugt und
das zweite hochst unpassend: man hat nur mit stumpfen Waffen gekampft!
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dariiber bin ieh mir nocb nicht klar. Und dann vermag ich selbst

nicht zu entscheiden, wie man diese Fassnng zu iibersetzen haben

wiirde: ob rihten absolut zu nehmen ist, also ‘als wir Gericht ge-

halten, den Zweikampf durcbgefiibrt hatten’ — oder transitiv:

‘als wir den Streit ausgefiihrt und jene ihn geschlichtet batten’

;

ich glaube das letztere.

Ich schliefie hier noch ein paar Bemerkungen zur Interpretation

an, hauptsachlich nm zu rechtfertigen, warum ich mehrfach von
den Vorschlagen Helms keinen Gebrauch machen konnte. Da-

zwischen schalte ich Hinweise auf Stellen ein, deren Uberlieferung

mir verdachtig erscheint, ohne da£ ich den Text vorlaufig zu andern

wage oder bei der Anderung sicher bin.

V. 39 ff. ez teas getempert in ein rat

beide zorn unde haz,

darzuo gewerre unde nit.

beide hazzen unde strit.

Der Dichter schwelgt hier wie vielfach in der Variation, e3 ist

daher ganz ausgeschlossen, dab er haz—hazzen unmittelbar wieder-

holt habe. Aber was soli man in V. 42 einsetzen? kriegen (oder

hriec) ware eben nur ein Notbehelf.

Zu Y. 50 f. 58 f. 66—69. 79. 80 ff. bemerkt Hm.: ‘die Adjectiva

sind natiirlich direkte Rede und waren besser durch die Inter-

punktion als solche zu kennzeichnen’ — aber Haupt hat hier gar

nicht Adjektiya, sondern Substantiva (substantivierte Neutra) ge-

sehen, und ich bleibe bei seiner Auffassung. — 64. ‘Da wonen einen

guten Sinn gibt, so ist Haupts Anderung turen niebt notig’ (Helm).

Auch ich babe mich nicht entschliefien konnen, sie aufzunehmen,

und zwar aus dem Grunde den Hm. weiterhin anfiihrt. Aber
dieser hat doch iibersehen, daB Haupts Yorschlag dem scharf-

sinnigen Versuch entsprang, die Entstehung des sehr auffalligen

Zusatzverses vnns‘ balder treio also wefen foil zu erklaren. — 105.

Wegen des Und bin ich jetzt geneigt ieman st. nieman zu vermuten:

‘Und wenn mich auch Jemand einen Affen schalte . .
.’ — 165 u.

193. die von Bech und Helm vorgeschlagene Negationspartikel im

negativ exzipierenden Satz ist nicht notwendig: sie feblt sebon

vielfach in ausgezeichneten Hss. des 12. Jhs., wie in der Vorauer

Hs. der Kaiserchronik, in der Heidelberger Hs. des Rolandsliedes. —
211. Ried setzt sehr oft die Vollformen von haben ein wo die Vor-

lage die Kurzformen hatte, also hant? — 250. Ich ziehe noch

immer die von Bergmann z. St. empfohlene Erklarung: ‘mein

Konnen ist verschnitzert’, ‘ist in Stiicke gegangen’ vor. — 377 f.
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Ich sluoc ie den andern slac daz er fur den erren (resp. erren) tcac

(st. fasten)? — 469. geniizzest Hm. fiir hsl. geneu/feft, das seit langen

Jahren in meinem Handexemplar steht, rechtfertigt sich aueh

dureh die Beobaehtung, daB Ried oft bei den Verben der 1. u. 2.

st. abl. Konjugation in der diphthongierten Umschrift Prasens und

Prateritum verwechselt, so z. B. in nnserm Text V. 356 greyffen

fiir griffen. — 482 ff. Isolde, das im Yers stebt, wiirde fiir Eilard

nichts beweisen '), wohl aber Trisiranden im Reim 486 ! — 489.

liin ze tal st. me ze tal? — 498. des wart ich herre maneges stages,

tedder guotes Icere wird offenbar als ‘Besitzer manches Schlages’

gedeutet (= gewan manegen slac), aber mir ist dabei doch unbe-

haglich; ob herte ? — 571. so mere ich (gar) ein tore oder (icol)?

— 589 ff. Die Einfiihrung der hsl. La. 591 verlangt Anderung der

Interpunktion

:

Hie gat ez an ein striten H. striten.

mit priigeln und mit schiten. H. schiten

gesdhet ir soldi vehten ie? Hs.!

mit drischelslegen ez hie gie.

Haupt interpungiert nicht selten aus der Tendenz heraus, die Reim-

brechung zu bewirken, die aber nnserm Dichter gar nicht so gelaufig

ist. — 649. An gehort ‘gebohrt’ darf nicht geriihrt werden: bei

der Herstellung des Stuhles (vgl. ‘Stuhldreher’) erscheint die

Drechslerarbeit (das Drehen und Bohren) als das wesentliche. Und
was hatte es denn fiir einen Sinn (mit Helm) zu sagen: ‘ein bes-

serer Stuhl wurde nie als Sebild benutzt’, wo doch dieser K am p f

mit dem Stuhle eben als eine groteske Singularity hingestellt

wird! ‘Ein besserer Stuhl ward nie fabriziert’ — als der der sich

mir als Schild tauglich erwies. — 718. nu ist mir guot noch (der)

lip. — 737. des tages? — 773 u. 783 f. verdient die Interpunktion

Helms den Yorzug, ich habe sie eingesetzt.

Uber die Heim at des Gedichtes konnte schon nach Haupts
Ausfiihrungen kein Zweifel sein: das Interesse, welches Lexer,
Hintner, J . V. Zingerle dem charakteristischen Wortschatz schenkten,
vermekrte die Anzeichen des tirolischen Ursprnngs, den zuletzt

noch Helm weiter gefestigt hat.

Uber das Alter hat sich bisher nur Haupt im Vorwort aus-

gesprochen: er setzte dasWerkchen ‘in die Mitte oder in die zweite
Halfte des 13. Jahrhunderts’, hauptsachlich wohl auf Grand ge-

l) Vi enn nicht in Isolde der saldeii hvone ein Wortspiel be&bsichtigt ist?
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wisser Erscheinungen in der Sprache, wie des Reims erbaret : gevaret

733. 34 und der jungem Bedeutung von Jcopf, vielleicht auch eben

wegen der Ironie mit der es der Kultur der Bliitezeit gegenuber-

zutreten scheint.

Nichts anzufangen ist mit den direkten litterarischen Bezie-

hongen, ja es ist vielleicht von Hutzen, wenn ich ansdriicklich

darauf hinweise, dafi sie uns eher irrefiihren konnten. Aufier dem
Konig Bother (156) und drei Gedichten aus dem Kreise der Helden-

sage: Walther u. Hildegund (305 ff.), Dietrich und Witege (257 if.

527 if.) und Dietleib und das Meerweib (696 if.) kannte der Verfasser

den Parzival (409. 580 ff.), Hartmanns Erec (413) und einen Tristan

(483 ff). Pyramus und Tisbe braucht er nicht aus Albrecht von

Halberstedt und Eneas (385) und Dido (439 ff.) nicht unbedingt

aus Heinrich von Yeldeke zu kennen — aber man beachte: sein

Tristanroman ist den Namensformen nach der des Eilard von

Oberg, von Hartmann citiert er gerade das friihste Werk, und
seine Kenntnis der Parzival brauchte nach V. 580 ff. nicht fiber die

ersten sechs Biicher hinauszugehen ! Danach konnten seine litte-

rarischen Kenntnisse in den ersten Jahren des 13. Jahrhunderts

erworben sein. Aber das triigt und ist Zufall — die versteckten

litterarischen Beziehungen ffibren hier weiter als die offenliegenden

Zitate. Schon Bock Q.-F. 33, 56 ff. hat gezeigt, dafi sich die Re-

miniszenzen und Anspielungen auch auf den ‘Willehalm’ erstrecken.

Erste Yoraussetzung unseres Gedichtes ist aber die Neidhar-

tische Richtung in der Litteratur! Ich weifi nicht, ob man sich

die Kontrastkomik der Situation wirklich klar gemacht hat. Die

‘bose Frau’ — so miifiten wir eigentlich das ‘iibele wip’ wieder-

geben — ist eine Bauerin und ohne jede gesellschaftliche Bildung.

Sie handhabt die Flachsschwinge (300), sie kann spinnen (446),

dehsen (311), uiman (334) — also alle die hauslichen Arbeiten,

welche das bauerlicbe Liebchen eines Neidhart von Reuental oder

Gottfried von Neifen ausfiihrt, dieselben Arbeiten, welche der

Bauernsobn Helmbrecht seiner Schwester Gotelind zu verekeln

strebt: V. 1359 f. hi dem muost du niuwen, dehsen
,
swingen, hliuwtn.

Und Helm bat iiberzeugend ausgeffihrt, dafi der Schauplatz des

Kampfes die Hauptstube eines oberdeutschen bauerlichen Anwesens
ist (S. 298). Der traurige Held der Geschichte aber, der sich selbst

mit grotesker Ironie in immer neuen Szenen des ehelichen Krieges

vorfuhrt, dessen Phantasie ist erfiillt von Heldengeschichten

und Liebespaaren, klassischen und romantischen — er sehnt sich

aus diesen Prugelszenen hinweg zu den Standesgenossen in der Inns-

brucker Weinkneipe (552 ff.) oder zu einem hofischen Tanze (406 f.),

Kgl. Gcs. d. WiSB. Naelirichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 7
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oder gar in einen bescbaulichen Winkel: ocl ich hiete tiusche gelesen

ion deni iverden Parzifdle (408 f.). Man sieht, das Gedicht zieht mit aus-

gelassener Laune die Konsequenz der ‘hofischen Dorfpoesie’ : es

zeigt den flotten Junker eingefangen im Bauernhause und in einem

hochst prosaiseken Ehestand alien Derbheiten and Roheiten seines

Hausdrachen ausgesetzt. Nur ein Publikum das die Dichtungen

Neidharts von Reuental kannte und mit der ganzen Richtung

woklvertraut war, besafi das voile Verstandnis sowokl fiir die

Situationskomik wie fiir den satirischen Gehalt des Gedicbtes.

Man hat neuerdings von verschiedenen Seiten nachgewiesen,

dafi auch fiir die Geschichte von dem Bauernsohne ‘Helmbrecht’

nicht nur die allgemeinen Kulturbedingungen der Neidhartischen

Richtung die Voraussetzung bilden, sondem auch eine direkte litte-

rarisehe Abhangigkeit vorhanden sei, die wohl auch schon iiber-

trieben worden ist. Nun bestehen zwischen dem ‘TJbeln Weib’

und dem ‘Helmbrecht’ unlengbare Beziehungen, die nicht so weit

gehn, daB man die beiden Gedichte in ein ganz bestimmtes Ver-

haltnis setzen konnte, aber doch deutlich genug sind, urn sie dem
gleichen litterarischen Milieu und dem gleichen, eng begrenzten

Zeitabschnitt zuzuweisen: ich denke an das sechste Jahrzehnt des

18. Jahrhunderts. In dem einen Gedicht fiihrt das Herabsteigen

des Junkers in die bauerliche Sphare zur Tragikomodie
,

in dem
andern endigt das Hinwegstreben des Bauernsohnes von Haus und

Beruf des Yaters mit einer tragischen Katastrophe. In beiden

Werken haben wir die gleiche lebhafte, gelegentlich aufgeregte

Erzahlungsmanier mit den zahlreichen Parenthesen (die sich gleich

durch die Klammersetzungen unserer Ausgaben herausheben), mit

den bestandigen Beteuerungen und Anreden an die Zuhorer, die

z. Tl. in dieselben Formeln gekleidet sind. Man vergleiche etwa

Helmbrecht Ub. Weib
57 welt irmi hceren me (vgl. 20. 72) 495 Welt ir mi hceren mere

74 ez ist war daz ich in lise 366 ez ist war daz ich in sage

697 Hie hebet sich ein mcere 512 (589) Hie gat ez cm ein dcere

(striten)

Es fehlt auch nicht an Versen
,

die man als Reminiszenzen
ansprechen kann, sobald einmal die Beziehungen zugestanden sind

:

73 von ener nestel her in dise 539 vz disem winkel hin in jenen
409 ich bin so maotes rceze

1

) 154 so ist si so maotes rrnze

719 f. diu swester im engegen lief, 449 f. gegen mir si balde lief
mit den a> men si in uni- mit den arnien si niich utu-

beswief beswief
1549 su ie man ez briet oder sot 185 swie man in brief, sideman in sot

1) Lieblingswort Wernhers d. Gartners: 106. 154. 1260.
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Dazu begegnen vielfach die gleicben Reimworter und Reimbander,

auch so ungewohnliehe wie driu : sibeniu H. 401 f. UW. 85 f.

Ich bin durchaas geneigt, den ‘Helmbrecht’ als das altere Ge-
diebt anzusehen, dem aber das ‘Ubele Weib’ in knrzer Frist ge-

folgt ist. Daftir glanb ich folgenden Anhaltspnnkt zu haben. Der
jnnge Helmbrecht spottet liber die weisen Lehren seines Yaters

Y. 563 ff.

und ob uz dir tcorden wcere

ein rehter predigcere,

du brcehtest Hide wol ein her

mit diner predige iiber mer.

Fur den der so schrieb lagen die Kreuzzlige noch in der Luft.

Nun hab ich anderwarts gezeigt, dab den terminus ante quem non

fur den Helmbrecht das Aussterben der Babenberger (1246) be-

zeichnet : der cechische GruB ‘dobra ytra’ (V. 728) kann siidlich der

Donau nicht Mode geworden sein, ehe dort die Premysliden FuB
gefaBt hatten. Folglich kann mit dem Kreuzzug der Wernher

dem Gartner vorschwebte, nur der letzte Kreuzzug gemeint sein,

den Ludwig IX. der Heilige yon Frankreich L248 unternahm —
die tunesische Expedition des gleichen Konigs vom Jahre 1270

kommt gewiB nicht mehr in Betracht. Wie sebr man sich aber

fiir die uberseeischen Unternehmungen der Jahre 1248—1250 auch

im deutschen Siidosten interessierte, das zeigen z. B. die Annalen

von S. Rudbrecht in Salzburg MG. SS. IX 789—792.

Und nun hat auch das Gedicht von der bosen Frau einen

Hinweis auf den Kreuzzug, der mir nicht bedeutungslos scheint;

nachdem die Bauerin ihren Mann gliicklich untergekriegt hat, sagt

sie in iiberheblichem Kraftgefiihl Y. 798 ff.

vceht ich mit at der heidenscliaft

so gar cine sorgen,

ich nceme daz hrittze morgen.

‘Morgen am Tage nahm ich das Kreuz’ kann man doch nur in

einer Zeit sagen, wo der Gedanke an einen neuen Kreuzzug den
Menschen gelaufig ist. Und das mag recht wohl fiir die 50 er

Jabre des dreizehnten Jahrhunderts zutreffen, kaum fiir eine we-
sentlich spatere Zeit.

AuchWernher, der Verfasser des Helmbrecht besitzt allerlei litte-

rarische Kenntnisse, und er zeigt sie gern, nur ist es bei ihm
kein Kontrastmittel mit angestrebter komischer Wirkung. Wohl
aber treffen wir dasselbe Mittel angewendet in einer dritten Dich-

tung, die ich darum in noch nahere Beziehung zum Ubeln Weibe
7*
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stellen mochte, im ‘Weinschwelg’. 1m UW. setzt der Held,

in dessen Rolle der Dichter spricht, seine hiiuslichen Kampfe in

Parallele za den Kampfen der alten Recken und in Kontrast zu

dem Liebesgliick der Romanhelden. Im Weinschwelg spottet ein

gewaltiger Zecher iiber alle Torheiten und iiber die tragisehen

Schicksale beriihmter Liebender. GewiB ist das eine ganz anders

gewendete Ironie, aber doch nicht derart, daB nicbt der eine

Dichter vom andern angeregt sein — ja daB sie nicht beide eine

Person sein konnten. Ganz Zufall kann es doch kaum sein, wenn
hier der Trinker renommiert (W. 337 fF.)

:

Pyrcunus und Tispe

den wart ion minne so we

daz st sick r'ujen an ein sicert.

min minne ist bezzers Jones icert

und dort der gepriigelte Ehemann klagt (UW. 385 fF.) :

Tispe unde Pyranius

(jecoliten uenic hubent sus,

die sick dttrch minne stricken

und enwcsten was si rachen.

Beziehungen liegen hier unstreitig vor, und es ist moglich, daB

es die allerintimsten sind. Yon Seiten der Sprache und Technik

steht nichts im Wege, die beiden Gedichte aufs engste zusammen-

zuriicken. Der Hinweis auf die hohe Schule von Treviso (Wschw.

300) zeigt, dafi das Gedicht nach 1260 fallt, und macht es zugleich

wahrscheinlich, daB sein Yerfasser ein Tiroler war. Der Wschw.
hat etwa halb so viele Reimpaare (208) wie das UW. (410). In

beiden Gedichten herrscht nahezu absolute Reinheit der Binduns:

im Wschw. kann man nur allentails Tuscan: man 301 f. *), aber

kaum noch erreten : treten 235 f. *) als Yertreter der beiden dialek-

tischen Typen ansprechen, die im UW. durch man : Asprian 155 f.
3
),

mbraz : icaz 37 f.
3
)

und stet(e) : bet(e) 219 vertreten sind. Dariiber

hinaus trefFen wir in dem umfangreichern UW. nur eben her : mer
75f., verre : merre 193 f. und erbaret

:
yevdret 733 f. an. Von den

Reimformen des Wschw. ist me (: .se) 391 im UW. nicht bezengt.

Die DifFerenzen sind so gering und so natiirlich, daB sie der Gleich-

setzung der Yerfasser jedenfalls nicht im Wege stehn wiirden.

Fur eine solche spricht aber anderes. In beiden Gedichten

1) luscan als Fremdwort kann anceps sein.

2) treten kommt auch schwach vor — und dann ergibt die Hs. erjeten l

3) Auch hier wieder P’remdworter

!



Zur Kritik des Gedichtes ‘Von dem iibeln Weibe’. 101

ist die Prozentzahl der klingenden Reime sehr hoch: fiber 34°/o

im Wschw., fast 40°/o im UW. Nehmen wir einen etwa gleich-

zeitigen hofischen Epiker aus osterreichischen Landen wie den

Pleier : er bringt es im ganzen nnr wenig fiber 20% ! Dies

Schwelgen im klingenden Reim
,

der gelegentlicb anf kfirzem

Strecken gehauft erscbeint (Wscbw. 258—277: 6 von 10 Reim-
paaren) ist in dieser Zeit stets ein Zeicben von formellem Ehr-

geiz 1

). Und nun baben beide Gedichte aucb eine Eigenart, die

sonst leicbt als Lassigkeit erscheint, es hier aber durcbaus nicht

ist: den Vierreim. Der Wscbw. setzt mit einem Yierreim (-ehen

)

ein und bietet 315—318 einen zweiten {-inset)] das UW. zeigt

Vierreim 37—40 {-as) und 275—78 (-unt).

Auch auf ein eigentfimlicbes Paar von Doppelformen
,

das in

der Uberlieferung bewabrt ist, mocbt icb hinweisen. UW. hat

im Reim pfannen 35, imVers phandl 28; Wscbw. im Reim hannen

7, im Versinnem Tcanel 13. 260. 379; icb erinnere daran, daft es

sich um verschiedene Handschriften bandelt.

Yon sacblicben Berfibrungen und wortlichen Ankliingen findet

sicb auBer den litterarischen Anspielungen wenig. DaB der Zecher

UngenoB einen hirshals (404), der geplagte Ehemann einen hirzlnen

vessel (656) tragt, soil nicbt verschwiegen werden
;
die Schlage des

Weibes bewirken, das er zarte sich (658), und gleich darauf heiBt

es wieder von dem Pfeit : claz sluoc si dels sich zarte (664) — ganz

ahnlich im Wscbw. (400) das sich das hemde zarte. Der Zecher

preist seinenWein: ich emphienge dich genie, Jdinde ich, has
{Wscbw.

223), der bedrangte Gatte seine Schutzwaffe: ich lobte den stuol,

and Idinde ich, has (UW. 647).

DaB auch der ‘Weinschwelg’ die Dichtung Neidharts und
seiner Richtung als bekannt voraussetzt, bab icb bereits im Anz.
f. d. Alt. 13, 120 hervorgeboben, wq aucb Beziehungen zu Ulrich

v. Lichtenstein angedeutet sind. Die fibermfitige Wendung Y. 180 ff.

ichn urliuge noch enbage

noch enruoche icie bids der wait ste.

mirn schadet der wint noch der sne,

der rife noch der anehanc

ironisiert deutlich die Winterklagen Neidharts (?s* and anehanc

76,8) und Neifens {rife and anehanc 37,2).

1) Die Reimkunst des Dickters ist gut gewiirdigt von Ludwig Bock Q.-F.

33, 59, dessen These, das Gedicht sei direkt eine Parodie Wolframs, freilich iibers

Ziel hinausschieBt.
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An&ang. Zur Kritik des ‘Wemschwelgs’.

Nachdem ich micli auf Anregung des Yerlegers entschlossen

habe, der neuen Ausgabe der ‘Bosen Frau’ den ‘Weinschwelg’ bei-

zugeben

1

), lasse ich bier noeb einige kritisehe Bemerkungen za

solchen Stellen folgen, in denen meine Ansgabe dieses Gedicbtes

von den friibem abweicht.

Der Text fu8t auf dem Cod. vind. 2705, der vortrefflichen

Hs. der kleinen Gedichte des Striekers, die noch dem Ausgang

des 13. Jabrhnnderts angehoren muB. Die von Wackernagel in

seinem ‘Lesebucb’ gebotene Rezension baben Habn, Vernaleken,

Sehroer mit geringen Anderungen wiederholt. Dann zog K. Bartsch

in s. ‘Beitragen z. Quellenkunde der altdeutschen Litteratnr’ (1886)

S. 87—94 ans der Karlsruher Hs. Durlach 481 eine verstiimmelte

Fassung ans Licbt, die — das bat Lucae ricbtig gesehen — auf

eine Aufzeichnung und Erganzung aus dem Gedachtnis zuriick-

gebt. Bei dem Yersuch, diesen vollig entstellten Text fur die

Kritik auszupressen, ist Bartsch freilich unmethodisch verfahren,

denn fiir solche Dinge wie das Fehlen und Vorbandensein von

Fiillwortchen bietet eine solche Sudelei keinen Anhalt. Immerhin

durfte der Hs., wie ich mich jetzt iiberzeugt habe, mehr entnommen

werden als es Lucae (1886) getan hat: ich weise hin auf V. 67

— V. 75 graze n und so stare (vgl. 213 lantjen und so grog) —
Y. 87 — Y. 90 — Y. 120, wo ich der Karlsruher Hs. gefolgt bin,

obne dafi mir eine Recbtfertigung notig erscheint. Fiir V. Ill naht

unde tac ergibt die Einsicbt der Wiener Hs. die Bestatigung,

denn hier steht nach mi, wahrend bisher bartnackig noch
(
nach)

imnier gelesen wurde; hnmer erscheint mehr als ein dutzendmal

abgekiirzt, aber stets als imms
,
nie als ini3 oder gar als im.

GewiB ist die Wiener Uberlieferung gut, aber wenn auf eine

so kurze Strecke der grob entstellte Karlsruher Torso so viele

Besserungen ergibt, dann muB unser Yertrauen doch erschuttert,

unsere Wachsamkeit geweekt werden.

Zunachst freilich will ich eine Stelle verteidigen, wo Wacker-
nagel und Lucae die Hs. ohne Not verlassen. Ich schreibe 260 f.

side vol din Jcannel mere, si teas zeinem trunhe niht volgroz, wah-
rend jene gr,oz einsetzen. Die Wiener Hs. hat den Fehler trot,

das vol gebort also schon der Vorlage an, und es gibt einen guten
Sinn, ja, einen starkern als die Anderung: ‘obwohl die Kanne bis

zum Rande gefiillt war, reiebte sie nicht fiir einen Trunk aus’.

1) Die beiden Gediebte erscheinen nunmehr unter dem Titel ‘Zwei altdeatsche

Schwanke’.
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VV. 272—274 lauten in den Ausgaben nach der Uberlieferung

er singet mere sticzer dcene

denn oiler slahte klingen

and aller vogele singen.

Das ist nicht zu halten, denn za aller slahte klingen gehort auch

der Vogelsang: vgl. Konrad v. Wiirzbg. Eng. 3166. 6339; Lieder

4,20. Ich schreibe darnm denn aller seiten klingen
;

vgl. auch

V. 55 denne sagen, singen, seitenklanc.

Wackemagel und Lucae haben eine Menge Synkopen nnd

Apokopen eingefiihrt, nm zweisilbige Senknngen zn beseitigen. Ich

habe mich hier von der osterreichischen Hs. moglichst wenig ent-

femt und glaube, daB man diese beschwerten Senknngen, die beim

riehtigen Vortrag gar nicht storend wirken, ja z. Tl. direkt be-

absichtigt waren (wie die zweisilbigen Auftakte), nicht antasten darf.

Dagegen hab ich mich nicht (wie znletzt ausdriicklick Lucae)

entschlieBen konnen, Yerse bloB darnm anzuerkennen, weil sie sich

mit den notigen Hebungen lesen lassen. Zeilen wie

251 ich icart nie
|

trinkens sat

386 dels ich tuon
|
das ich tcil

403 ich kan icol
j

teafen mich

sind eben keine Verse ! die Anderongen tr iukennes — <mac) tuon

— icdfenen werden unbedingt gefordert.

AuchV. 72 sin log hat immer jugent ist nicht vollstandig: die

Anderung immer {icernde) jugent braucht kaum durch einen Hin-

weis auf die Haufigkeit von iemer icern begriindet zu werden.

Mit sprachlichen Ausgleichungen bin ich vorsichtig gewesen

:

die Feinbeit des Konjunktivs V. 371 und triinke dd, den ich friiher

durch den Indikativ (trinket wie gat 369) ersetzen wollte, ist mir

erst bei der Ietzten Lektiire aufgegangen ; und ist relativ : ‘nm da

zu trinken’. — V. 386 swaz st. daz ist durch Y. 387 direkt ge-

fordert. — V. 333 von minne st. minnen der Ausgaben hab ich

nicht nur deshalb gesetzt, weil so V. 326. 338. 345 steht, sondem
auch weil die Hs. minen bietet, das ebensogut Schreibfehler fur

minne wie fur minnen sein kann.

Zum Schlusse muB ich meinen Zweifel gegeniiber der riehtigen

IJberlieferung des Eingangs bekennen: Swaz ich . . . hdn gesehen

— ich hdn . . . gesehen ist gar zu wenig als der Kontrast formu-

liert den man braucht: etwa ‘was ich bisher gesehen hatte —
kiirzlich aber hab ich gesehen’. Aber freilich zu der Anderung

Swaz ir trinkens hat gesehen hab ich vorlaufig kein rechtes Vertrauen.
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Die drei Schriftstiicke, welche ich hier besprechen will, sind

von Marius Eerotin 1912 veroffentlicht worden. In dem Liber

Mozarabicus Sacramentorum (— Monumenta ecclesiae liturgica

Yol. VI) bescbreibt er Col. 913—921 eine Handschrift der Kathedral-

kirche in Leon, welche das mozarabische Antiphonar mit

reichen Neumen entbalt. Die Hft ist geschrieben im Jahre 1066;

aber ein Computus, der sie eroffnet, beginnt mit denWorten: Ab
incarnatione domini usque ad presentem et primum gloriosissimi

Wambanis (672—680) principis annum, qui est era 710, sunt anni

672 (vgl. Ferotin, Liber ordinum p. XXXII). Daraus schlieBt Ee-

rotin. daB der gauze Text in der zweiten Halfte des 7. Jahrhun-

derts entstanden sei, also in einer Zeit, wo noch kein Araber

Spanien betreten hatte. Das ist nicht sicher, aber moglich und
wahrscheinlick. Die Neumen konnen natiirlich nur aus spaterer

Zeit stammen. Ich will hier die 3 Prologe untersuchen, welche in

jener Hft von Leon dem Antiphonar vorgesetzt sind und welche

ich deBhalb bezeichne mit Prolog I ‘Ex natura’, Prolog II ‘Tra-

ditio Toletana’, in rythmiscben Versen, und Prolog III ‘Iste pro-

logus’, in rythmischen Distichen. Diese 3 Prologe beriihren sich

im Inhalt und durch gleiche Ausdriicke so vielfach, daB sie offen-

bar von einem Mann verfaBt sind und zusammengehbren. Der erste

Prolog ist in rythmischer Prosa geschrieben. wie sie im 7. Jahr-
hundert noch in Spanien geschrieben wurde (vgl. meine Gres. Ab-
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handlungen II 278 —282). Darnach ist es allerdings wahrscheinlich,

dad Ferotin Recht hat and dad diese Prologe im Ende des 7. Jahr-

hunderts entstanden sind.

Ich mad diese wichtigen Texte nach Ferotin’s Abdruck geben.

Ich habe mich bemiiht eine Photographie der 4 Seiten zn erlangen;

doch vergeblich. Aber ich habe G-rund zu glauben, dad Ferotin’s

Abdrnck sorgfaltig ist and nicht viele Fehler enthalt.

I. INCIPIT PROLOGUS IN LIBRO ANTIPHONARID51 OFFICIORUM ( CodeX fol. 2).

Ex vatum prisca oracula et rudi apostoloram sectus 4
) doctrina,

quod provida sanctorum patrum industria, prout diversa fuere

(fruere Fer.) per tempora, licet diversa snavitatum modulatione

id proflugarat *) : nil tamen deviam e catholica tide in eodem suo

studio quicquam peregit: sed cuncta nihilhominus diversorum li-

brorum sale percondita 3
)

et celestium gratiarum carismatibus

picmentata. Ibi 4
)
enim tristia corda dulci solatione fobentur; ibi

copia peccaminum desperate mentes soliciantur 5
) ;

ibi carnales et

saxibus duriores animos revolvuntur, adque etiam militum Christi

trophea celebria miris laudibus adtolliintur. Quod opus quisquis

cum affectu actionis sedula meditatione censerit e
),

profecto illius

prophete testimonio condignus erit qui dixit : ‘Benedicam dominum

in oroni tempore
;
semper laus eius in ore meo’ (Ps. 33, 1).

Principium autem huius libri ab adventu domini nostri Jhesu

Christi, a sanctorum videlicet Aciscli et Yictorie natalicia glo-

riosa, que per totius anni abeuntis et redeuntis disponuntur or-

bita 7
)

unicuique tempora congraentia adsignans misterio s
) se-

cundum quod viridica et sancta et tam 9
) synodali robore firmata

nobis auctoritas tradidit Toletana.

At nunc quod imperitia nostra facultas habuit de sanctorum

mentis de maltis paucis in hanc prefatio dictandi, iam impen-

damus fastigium in eorum honore quod dictum est scribendi 10
).

Der rythmische Scfduji, dessen 8 bis 4 Formen ich in der S. 131

folgenden Einleitung zu den MeBgebeten skizzirt habe, steht ver-

einigt mit dem Schhtfireim in den Sinnespausen, soweit diese nicht

unsicher sind. Die sichern habe ich durch Wortaccente notirt.

Der unsichern cder wenigstens mir unverstandlichen Stellen gibt

es hier leider sehr viele. Denn der Text ist nicht nur durch Bar-

barismen des altspanischen Lateins verdunkelt, wie ‘saxibus duri-

ores animos revolvuntur’ statt ‘saxis duriores animi r.’, sondern

viele Wbrter scheinen auch von dem Schreiber der Hft entstellt

zu sein.

1) Der eigentliche Anfang scheint zu fehlen. 2) prefulgurat

Fer.; profligarit = perfecerit? 3) hier scheint der seltene SchlufJ
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mit 8 Senkungen angewendet zn sein 4) die 3 mit ‘ibi’ begin-

nenden and mit tar reimenden Satze bestehen ans je 6 vollbe-

tonten Wortem; zu diesen rechne ich ‘enim’ nicht. 5) solatiantar

Fer. 6) censaerit? 7) qai . . disponitnr orbitam? 8) tempori . .

mysteria? 9) ueridiea et saneta, etiam? 10) Dieser Schlufisatz

ist arg zerriittet. facultatem ? paaea und prefatione Fer. Ityth-

miseb ricbtig ware der SchluB ‘conscribendi* -

Allein, was folgt,

der II. Prolog, handelt von den Kirchensangern, nicht von den

Heiligen.

Den II. Prolog ‘Traditio Toletana’ werde ich nach dem fol-

genden III. Prolog behandeln (S. 119).

III. Prolog: ISCIP1T prefatio libri axtiphonarii sub metro eroicdm

ei.egucum dictates. (gegen Ende cles 2. Blattes der Handschrift
;

lei

Ferotin
,
Sacramentar Sp. 918).

Iste prologus in principio libri sepe ponendus est,

qui ideo proprietatem veraciter denuntiat.

1 0 quam dalciter promes - armonia snavi panges,

tu codex magne antiphonari sacre!

1 promes dulciter?

3 Omnia conpones 1 hominis sensus tn foves;

dara precordia - tu leni fluxu mollis.

5 In sublime arcem 1

in cunctis abbicem tenes.

codicibas sacris • tu carmen sacrum promes.
5 apicem Ferotin.

"
Principumque corda- tu flectis audire divina,

precepta servare' sollerter in mentibus.

9 Pontificalis ordine • abbicem per te resplendet

sublime in caput - cunctorum ordinibus.

9 ordine scheint zu tilgen.

11 Clerumque toga - per te coruscat in aula;

leviticus ordo -

pollet immensum cetu.
11 deriqueV

13 Canora concrepat - per te pusilla et magna
ad instar angelicis -

dulcifluis vocibus.
13 canora scheint hier und II ^ Substantiv zu sein = canor. Dann vgl. dul-

cifluis vocibus III 116 und dulcifluas voces II 8.

15 Tu, sacra que templa - consonibus vocibus ornas,

celestium coros - ad instar pangis melos.
15 Tu sacraque Fir.

17 Compares producunt - canendo dulcia verba

marmureque suo • duria corda malcet.
17 vgl. II 3 sonoras compares, III 115 compari sonora 18 — dura corda

mulcent t Denn ‘Doria chorda mulcet’ verstunde ich hier nicht.
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19 Victimasque sacras • per te ofFerrmt ad aram
Laudesque deo' te iubilando reddnnt.

19 offerunt per te ad aram f 20 vgl. II 9 precinendo laudes iubilum carmen

u. Ill 64.

21 Matutinis oris" sacrificiis vespertinis

iugiter in templo - per te persolvunt laudes.

21 Vespestinis Fer. vgl. II 13 responsuria canunt vespertinos et laudes.

23 Ecclesiaque euncta- per te sollerter resultat.

te quoque pariter • discere querunt omnes.
23 ecclesiaque viersilbig ?

25 Omnia que pangis, * musica, artis est dulcis,

a pluribus compta- te fatet ecclesia.

25 db musicae artis ? (vgl. Ill 73). Dann ist te = codex antiphonare sacre

(HI 2 und 28).

27 Non unus est auctor • qui te sub uno dictavit:

a plurimis sacris • virorum inventus es.

29 Tempore illo • hanc artem communem habentes

in laudem dei" dictarunt te plurimi.

31 Tempore te prisco • per eoros canebant antiqui:

conexi nunc psallant • exules a docmatu.
32 dogmate Fer.

33 Figuram gerentes • veteribus testamenti,

quando arebam domini' portabant cum canticis.

35 Stipati canebant* in coris diversis psallentes,

vicissim reddentes* carmina in iubilo.

37 Imago et isti • ad instar terrentesque normam
canebant in templo * triplici coris sacris.

37 versteh ich nicht
;
tcenigstens scheint zu schreiben tenentesque.

39 Unusque canebat* alter vero subpsalmabat,

tertiusque Gloria- trinum deum laudabat.
vgl. II 17 uni incipientes • et alii subpsalmantes, tertio post Gloriam pariter

cantantes 40 trinum laudabat deum yibt den richtiyen SchluB.

41 Pariter post Gloria- antipbone subpsalmantes.

sic templa sanctorum- fulgebat carminibus.
vgl. II 17. 42 Ob fulgebant? vgl. II 5 cameras fulgentes.

43 Corns ad aram - corns in pulpitum stabat

corusque in templo- resonabat suabiter.

45 Fulgebat per singulis- sollennitatibus Cbristi,

sicque et in certis" sanctorumque festibus.

47 Tunc omnesque ordines ecclesia recte tenebat:

nunc proeulque distant- adbuic viventibus.

Wie sonst Vieles, so ist mir hier in 45 per und in 48 adhuic unverstandlich

;

que ist in 46 und 48 ein bloBes Fullwort ohne jede Bedeutung.
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49 Disparesqae modos - nunc te ecclesia canet,

finitam habentes - hanc artem prefulgidam.

51 Plerasque sedes • inlustras dogma antiqua

multique viri
-

te vieiatum tenent.

53 Non eis ad cnlpam - tantum pertinere valet,

doctrinam servantes - pedagogorum suis.

53 pertingere valet? 54 sui?

55 Si qui te puro - corde canere decrevit.

parem cum sanctis
- mercedem accipiet.

55 canere corde decrevit gibt den richtigen Tnnfall.

57 Non tumidus mente • non iactans canere te debet;

sed simplex et rectus • modestus et humilis.

57 te canere debet gibt den richtigen Tonfail.

59 Plurimos perducis • bumiles ad regna celorum

:

milia elatos ' in stagnum igni demergis.

60 ignis mergis gibt richtige Silbenzahl und SchlnBcadenz.

61 Sinceris et mitibus - tesauros pandes celestes:

superbis et turgidis ‘ condemnas crudeliter.

63 Coris angelicis ' coniungis bumiles corde,

qui te in deum • iubilant concorditer.

64 in evum? vgl. Ill 20.

65 Qui te simpliciter
- psallant spiritu et ore,

fulgidas a domino - cboronas accipiunt.

65 spiritu psallant et ore gibt den richtigen Tonfall.

ITEM ADMONITIO CANTORIS.

Sub metro eroico elegiacum.

Qualiter letiferam pestem vane glorie refugiat

et cor mundum labiaque in deum canendo exibeat.

18 + 18 Silben oder 6 + 6 Worter.

67 Quisquis doctor ille es
- qui bunc codicem perlustras,

disce benigne -

bumilitatis dona.

67 stelle: codicem qui hunc perlustras.

69 Humilis esto -

in hac doctrina preclara;

non te extollant -

laudes bumanas vanas.

70 = bumanae vanae.

71 Benignus hac plus -

pacificus adque moderatus,

simplex et earns • in omnibus appare.

71 4c moderatus gibt den richtigen Neunsilber. 72 appare in omnibus gibt

den richtigen SchlnB.

73 Musicam hanc artem [corde] contritoque pange,

consona voce -

dulciter prome tua.

73 so Fir., der corde eingesetzt zu haben scheint
: que ist dann nur rythmi-
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sches JFullwort, ohne Bedeutung ; es steht Met• wie oft selbstandig und andert nicht

den Accent von contrito.

75 Non adpetas laudenr humanam que nocituraro,

qui animam trait
-

in ignis atrocibns.

76 que?

77 Apparet in ocnlis
- at uter tensns a vento,

vacuns et inanis - conplectitnr manibtis.

77 vacuus zweisilbig.

79 Non eleves tua - carmina quoram adstantes,

at laadem adpetas - quoram aadientium.

81 Spernitur deas - talique carmine vocem,

qui quoram hominibas - eminus emittitur.

81 spernitur = aspernatur? S2 que ?

83 Congrunm non erit
- nec aeceptabilis deo,

qui quoram adstantium - affectat sonum vocis.

83 congruus?

85 Placereque stude - aures divinas canendo,

at possis ab ipso - mercedem recipere.

87 Quid tibi proderunt - adolantiumque linguarum,

si pauper effectus es
- bonorum virtutibus?

89 Quod ore depromes - pariter corde coniunge;

meditetur mente, - quod lingua sonat voca.

90 meditetur passivisch. voce?

91 Concessumque tibi
- talentum stude largire,

dum in hac luce - perfruis vitam bonam.
91 largare = ampliare?

93 Ecce festinus - veniet rex sempitemus,

qui tibi talenti - usuram exquiritur.

95 Lucrare non pigeas -

in hac vita peritura

et permansura -

in patriam teneas.
95 vita non peritura?

97 Grratiam a domino -

tibi concessa custodi,

substractam ne tibi
- impudentibus socies.

97 concessam? 98 subtracta und impudentes?

99 Sententia Pauli - adtende tibi dicenti:

quis in qua voeatus est - in ipso permaneat.
100 Corinth. I 7, 20 Unusquisque in qua vocatione voeatus est, in ea perma-

neat.

101 Plurimos exemplo - tuo edifica bono,

ut omnes qui viderint - glorificent dominum.
103 Tene rectitudinem -

in omnibus disciplinis;

nanquam te non deserat - discretio inelita.

104 non vacat.
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105 Modumque serva • in omni vita que toa.

eqnnm adqne iastIlIn• temperamentnm tene.

107 Sic place hominibus, • ut deo nunqnam displiceas.

diligeque proximum - magis plus deo semper.

107 displiceas dreisilbig. 103 deum?

109 Inpende honorem - nt merita singulorum.

infimum te depnta * omnibus hominibus.

109 et mer. ?

Ill In bac disciplina' qnotidieque resplende;

plurimosqne instrue - discipnlos inclitos.

113 Socios inquire - qui donum vocis habentur,

ut dum canueris -
edifices alios.

113 habentur = habebunt?

115 Compari sonora - in aula templi concrepet,

redundet carminibus • dnlcifluis vocibus.

115 vgl II 3 sonoras conpares u. Ill 17 conpares. concrepet templi gibt

den ricbtigen Tonfall. 116 vgl. II 8 dnlcifluas voces u. Ill 14 canora concrepat ..

dnlcifluis vocibus.

117 Doce quam plurimos* in hoc dono tibi datum

et quod docueris - opere non dextruas.

117 dato? 118 destruas.

119 Remove a corum - raucedini deditos voce

nec adplicare - ibidem precipias.

119 coro? 120 adplicari?

121 Rumpunt pulmonum -
fibras, discerpitur guttur;

miserum postremo - anelum pectus perdet.

123 Dissonum rugitum - signat ut aselli grunnitum,

gannit ut vulpis - orrida voce promet.

125 Desine iam talis
- desine emittere vocem.

quod homo aborret - hoc deus non recipit.

127 Inquireque tibi
- artem, ut placeas Christo

et quoram hominibus - modum placendi serva.

128 tacendi?

Ich habe zuerst 1882 von rythmischen Hexametern gesprochen

und habe zuletzt in meinen Gesammelten Abhandlungen (I 1904,

229—236) die rythmischen Hexameter, welche ich kannte, zusam-

mengestellt.

Zu tilgen ist dort S. 234 Ho. 19, die Hisperica famina.
Hier herrscht nur ein seltsames grammatisch - rhetorisches Prinzip.

Es sind einzelne Zeilen. Diese bestehen aus einem von einem Ad-
jektiv begleiteten Substantiv und einem Verbum oder aus 2 von

je einem Adjektiv begleiteten Substantiven und einem Yerbum. Das
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Seltsame ist non, 1) daS in der Regel das Adjektiv oder die beiden

Adjektive beginnen, das Yerbum in der Mitte stebt nnd dann das

Snbstantiv oder die beiden Substantive schliefien, 2) dad in der

Regel das Adjektiv mit dem dazu gehorigen Snbstantiv reimt oder

die beiden Adjektiva mit den beiden Snbstantiven reimen. Hilfs-

worter, wie nec, qui, cum, sed, nnm, sen, an usiv., zahlen nicht.

Also sind die beiden Hanptschemata : B 126 (nach Jenkinson, The
Hisperica Famina 1908): Sublimetw posco • rector«, and A 561:

Supernwtn vasti
•
posco- her«m poli. Es werden dann oft andere

Zusatze gemacht, meistens nach dem Adjektiv, selten vor demselben

:

B 151 Trinos- pio imbrium vapor

e

observavit in fornacis estiv natos.

A 611 Hinc reduci tramite paternnm * remeantes * in solum. Der
Reim bindet nicht immer das Adjektiv nnd das dazu gehorige Sub-

stantiv, aber doch so iiberwiegend oft, dafi man z. B. in A 596

Turn frondens irruente catena frangoricat (fragoricat) • saltus sicher

‘frondeas’ corrigiren darf. Aber rythmiscke Hexameter sind diese

Zeilen nicht. Doch mufi man bei Untersuchung von Denkmalem
der altesten Rythmik diese seltsame Reimprosa der Hisperica Fa-

mina stets im Auge behalten.

Neu einzusetzen sind in jene meine Liste von 1905 zunachst

die 16 Zeilen, mit denen Jonas um 612 seine Yita Columbani er-

offnete (Scriptores rerum Germanicarum, Jonae vitae Sanctorum,

ed. Krusch 1905 S. 152). Sie nehmen noch ziemlich viel Rucksicht

auf die Quantitat.

Eine besondere Bereicherung der Liste sind die oben gedruckten

Verse, welche ich aus Ferotin’s mozarabischem Sacramentar (1912

Sp. 919) copirt habe. Denn der Verfasser will selbst seine Zeilen

‘sub metro eroico elegiaco’ geschrieben haben. Er wollte also die

quantitirenden Hexameter und Pentameter nachbilden. Hier zum
ersten Male begegnen wir den rythmischen Pentametern. Yon
Quantitat ist keine Spur zu finden, dagegen regirt in den Schlufi-

cadenzen durchaus der Wortaccent.

Die rythmischen Hexameter und Pentameter sind fiir die Ge-

schichte der altesten Rythmik sehr wichtig. Die landlaufige

Ansicht war friiher, in alle mit Yersictus belegten Stellen seien

mit dem Wortaccent belegte Silben eingeriickt. Diese Theorie wird

bei den rythmischen Hexametern noch mehr zu Schanden als sonst

uberall.

Ich habe dann gelehrt: die friihesten Rythmiker haben zu-

nachst die Caesuren beachtet, welche die Langzeilen der quanti-

tirenden Dichtung in Kurzzeilen zerlegten; dann haben sie die

Silben dieser Kurzzeilen abgezahlt und dann deren Schlufikadenzen
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nachgemacht, so dafi sie im SchluB Paroxytonon setzten, wenn der

quantitirende SchluB die vorletzte Silbe lang batte, aber Proparoxy-

tonon, wenn der quant. SchluB die vorletzte Silbe kurz hatte;

dabei waren gewichtige einsilbige SchluBworter verboten. Dies

Yerfahren ist meistens sehr einfacb. Der jambiscbe Senar wird

zu 5 Silben mit sinkendem +7 Silben mit steigendem ScblnB =
5 — u + 7 u _

:

Felix per omnes festum mundi cardines.

Clara refulgent - buius templi culmina.

So war die rytbmiscbe Naebbildnng der gebrauehlichsten quanti-

tirenden Zeilen des 4.-6. Jahrhunderts nacb Christus eine einfaebe

Sacbe. Es drangt sich dann bei unsern Gelehrten auch wieder

die Lehre vor, dieser Ubergang von der quantitirenden Dicbtung

zur rythmiscben habe sicb, besonders in der Hymnendicbtung, an

der Hand des Gesanges fast ohne das BewuBtsein der Dichter

vollzogen. Ich glaube, daB die lateiniscben Schulmeister der galli-

scben, germanischen, spaniscben und britannischen Provinzen des

spatesten romischen Reiches und der hier folgenden germanischen

Reiche auf die Entwicklung der rythmischen Dicbtungsformen

einen bedeutenden EinfluB gebabt baben. Dafiir liefem den ein-

fachsten Beweis solcb complieirte Gebilde, wie es die rythmischen

Hexameter und Pentameter sein konnen. Yiele der von mir auf-

gezahlten Gedichte sind sehr kurz
;
andere gehen den scbwierigen

Yerlegenheiten dadurch aus demWege, daB sie von den vielen

Moglichkeiten nur eine oder zwei wahlen, daB sie z. B. nur Zeilen

von 6 + 8 Silben bauen. Da konnte man sogar oft zweifeln, ob

der Dichter beabsicbtigt babe, rythmische Hexameter zu bilden.

Das entscheidcnde Merkmal ist dann, daB die SchluBcadenz des

quantitirenden Hexameters stets oder beinahe stets nachgeahmt
ist, d. h. daB nicbt allein die vorletzte, sondern auch die fiinftletzte

Silbe mit Wortaccent belegt ist:

Compares producunt - canendo diilcia verba;

Principumque corda - tu flectis audfre divina.

Die vorliegenden 64 Distichen sind fiir die rythmische Unter-
sucbung ein vortreffliches Material. Der Inhalt mag fiir die Ge-
schichte des liturgischen Gesangs wichtig sein

;
der Dichter war

jedenfalls Sachkenner durch und durch. Die Sprache ist aber in

hohem Grade barbarisch und, statt die Gedanken auszudriicken,

verhullt sie oft dieselben. Aber die rythmischen Formen sind sehr

interessant. Sie sind eine genaue und meistens verstandige Nach-
ahmung der Form des quantitirenden Hexameters und Pentameters,
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die nicht selten beweisen, daB die barbarischen oder unverstand-

lichen Worter wirklieh so von dem Dichter geschrieben sind.

Der Mann, welcher die Formen dieser rythmischen Disticben

aufgestellt bat, mu6 den Ban der quantitirenden Disticben ziemlicb

gut verstanden haben, muB also ein ziemlicb tiicbtiger lateiniscber

Schulmeister gewesen sein. Das Latein aber, das in diesen regel-

rechten Formen steckt, verletzt oft die Grammatik nnd den Sprach-

gebraucb schwer nnd nabert sicb der Yolkssprache. So drangt sicb

die Frage vor : hat der Dicbter dieser rytbmiscben Distichen die

rytbmischen Gesetze sich selbst znrecbt gemacbt, oder bat er von
einem andern in metriscb-rytbmiscben Dingen erfahrenen Gelehrten

die rytbmiscben Regeln sich znsammen stellen lassen, in die dann

er seine Lebren iiber den liturgisehen Antiphonen-Gesang gebunden

bat? Er mag ein trefflicher Chor-Dirigent gewesen sein; ein

Meister der lateinischen Spracbe ist er dnrchaus nicbt gewesen.

Der Bau der 64 rytbmiscben Distichen.

W ie wird der Anfang des Hexameters nnd des Penta-
meters bier rythmisch nachgebildet? Der Tbeil des

quantitirenden Hexameters und der entsprechende des Pentameters,

welcher der Caesur vorangeht, ist vollkommen gleich. Er kann
4 Formen kaben: ~t— u.. j_, j.uu-'. — j-, _i.uu_i.uuj_:

luctantes ventos, fluctibus oppresses, in dnmis habitant, turbine

corripiunt. Diese 4 metriseben Falle hat der Rythmiker genau

nachgebildet: 5 Silben mit vorletzter Lange, 5_u: multique viri;

6 Silben mit vorletzter langer Silbe, 6_u: principnmque corda;

6 Silben mit vorletzter kurzer Silbe, 6u_: dura praecordia und

endlich 7 Silben mit vorletzter kurzer, 7u_: superbis et tiirgidis.

Die Haufigkeit ist folgende : 24 x 5 _ u. 64 x 6 _ u. 10 x 6 u _
(4. 13. 24. 63. 65. 80. 87. 114. 117. 118). 26 x 7u_.

(Einzelnes) 8 Silben sind unriebtig; wie der falsche An-
fang 9 pontificalis ordine zu corrigiren ist, weiB icb noch nicbt;

vielleicht ist ordine zu tilgen. Zeilen zu 7_u sind hier un-

richtig; also sind zu bessern: 1 o quam dulciter promes (o quam
promes dulciter?); 23 ecclesiaque cuncta (ecclesfaque ?) und ebenso

78 vacuus et inanis? In steigendem Schlusse finden sicb

Worter von 3, 4 oder 5 Silben. Im sinkenden Scblusse linden

sich nur die Funfsilber 96 et permansura; 120 nec adplicare. In

den zahlreichen Zeilen zu 6 _ u finden sicb sebr viele SchluBworter

von 2 oder 3 Silben, aber nur 1 ScbluBwort von 4 Silben: 111 in

hae disciplina. Vor dem zweisilbigen ScbluBwort steht selten ein

paroxytones Wort (5 in sublime arcem, 21 matutinis oris, 90, 106;

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachriditen. Phil-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 8
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dazu die Falle mit que: 7. 19. 48. 49. 91, die unsicher sind, da

que diesem Dichter meistens als einzelnes Wort gilt). Das ist zu

beachten, da im PentameterschluB das Umgekehrte der Fall ist.

Uber den Ban der zweiten Half te des lateinischen Hexa-

meters haben sehon Yiele gescbrieben (ancb ich: ‘Zur Geschichte

des lateiniscben und griecb. Hexameters’, in den Sitzungsberichten

der miincliener Akademie, 1884 II S. 979—1089). In diesen spaten

Zeiten kommt es hauptsachlich anf Zweierlei an: der Hexameter
schliefit nur mit einemWorte von 2 oder 8 Silben: ‘magna’ oder

‘creabat’; selten mit einemWorte von 4 Silben: ‘memorando’
;
viel

seltener mit 2 zweisilbigen Wortern: ‘babet omnes’. Zweitens

fallen in den letzten 5 Silben die metriseben Icten mit den Wort-
accenten znsammen: spoliatus amictu, duleedine plenus. Die Sil-

benzabl des quantitirenden Hexameters schwankt in diesem Stiick

von 8 zq 10 Silben: 8: spumis incanduit unda; 9: volitantem fla-

mineciirrum; 9: quae proxima littora cursu; 10: scopulo levat ipse

tridentem.

IJnser Rythmiker bat die Form zu 10 Silben nicbt nachge-

bildet. In dem einzigen Falle ‘71 pacificus adque moderatus’ ist

‘ac’ zu andern. Da im Anfang der rythmischen Zeilen der Ton-
fall in keiner Weise beachtet wird, sondern nur Silben gezahlt

werden, so fallen die beiden quantitirenden Formen zu 9 Silben

fur den Rytbmiker zusammen. Er bat also 2 Formen: eine zu 8,

eine zu 9 Silben.

Selbstverstandlicb muB die Zeile sinkend, mit Paroxytonon
schlieBen. Also ist in 107 ut deo nunquam displiceas Synizese

anzunehmen; 115 in aula templi conerepet ist umzustellen.

Die mit einemWorte von 2 oder 3 Silben scblieBenden Hexa-
meterhalften haben alle auf der 2. und 5. Silbe vor dem Schlusse

voile Wortaccente. Die Silben, welche den letzten 5 Silben voran-
gehen, konnen beliebig aecentuirt sein: 17 canendo

|

diilcia verba;
25 musica

|

artis est diilcis; 31 per cdros canebant antiqui; 125
desine e|mittere vocem.

Einige Verse scbeinen die 5. Silbe vor dem Schlusse nicbt zu
accentuiren: 19 per te offerunt ad aram: es ist wohl zu stellen
‘offerunt per te ad aram

;
55 corde canere decrevit : canere corde

decrevit?; 57 non iactans canere te debet: non iactans te canere
debet?: 65 psallant spiritu et ore: spiritu psallant et ore?; 67 qui
bunc codicem perlustras : codicem qui bunc perliistras ?

Sehr selten schlieBen 2 Worter von 2 Silben: 117 in hoc dono
tibi datum unci vielleicht 1 armonia suavi panges. Weniger selten
scblieBt ein viersilbiges Wort: 93 veniet rex sempiternus, 75 hu-
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manam que nocituram (71 ac moderatus?). Ofter geht ein stei-

gender WortschluB yoran, also vielleicht mit Nebenaccent anf der

letzten Silbe: 33 veteribus testament!; ebenso 21. 103. 109. TJn-

sicher ist die Betonung in 41 antiphone subpsalmantes. Anderer

Art sind die 2 Verse: 39 alter vero subpsalmabat und 95 in hac

vita peritura. Kein Hexameter ist mit einem fiinfsilbigen Wort
geschlossen.

Unser Rythmiker hat also nur die Form zu 10 Silben weg-
gelassen. Sonst hat er die zweite Halfte des qnantitirenden Hexa-

meters rythmisch genan nachzubilden versucht.

Wie hat unser Rythmiker die zweite Halfte des quan-
titirenden Pentameters nachgebildet ? Hier waren ganz

seltsame Verhaltnisse zu iiberwinden. Dieser Theil des quanti-

tirenden Pentameters besteht stets aus 2 Daktylen und 1 SchluB-

silbe : omne genus pereat, sidera temporibiis, millia miilta bibi. Der
Schlufi des quant. Pentameters besteht also immer aus 7 Silben,

wie oft der erste Theil des Hexameters und des Pentameters.

Auch unser Rythmiker setzt stets 7 Silben. Gefiilscht sind also:

60 in stagnum igni demergis und 98 impudentibus socies. Aber
die Schlufikadenz? Der quant. Schlufi wie temporibiis hat Ictus

auf der viertletzten und auf der letzten Silbe; beide Betonungen

gibt es in lateinischen Wortern nicht. Die lateinischen Worter sind

entweder auf der vorletzten oder auf der drittvorletzten Silbe

accentuirt. Die Rythmiker verfahren nun allgemein so, daB sie

sagen : die metrischen choriambischen Schliisse, wie Maecenas atavis,

Sunt quos curricula, Turbine corripuit, haben die vorletzte Silbe

kurz; also ware es falsch in der rythmischen Nackbildung hier

ein paroxytones Wort zu setzen. Es bleibt also nur iibrig, in der

rythmischen Eachbildung solcher choriambischen Schliisse die dritt-

letzte Silbe zu accentuiren. Das geschieht ja auch, wenn man
solche Schliisse als Prosa liest: Maecenas atavis; Sunt quos cur-

riculo; Turbine corripnit. DeBhalb schlieBen die Kurzzeilen aller

Alexandriner mit Proparoxytonon. Auch unser Rythmiker hat,

wie oben gesagt, die Anfangsstiicke des Hexameters und des Pen-

tameters und — ‘in dumis habitant’ und ‘tur-

bine corripiunt’ nachgebildet mit 6 oder 7 Silben, deren drittletzte

Wortaccent hat: 4 dura praecordia, 14 ad instar angelicis. Genau
ebenso verfahrt er meistens bei der Hachbildung des zweiten Pen-

tameterstiickes
;

er setzt meistens 7 Silben mit proparoxytonem
SchluBwort: 44 resonabat suaviter; 14 dulcifluis vocibus; 34 por-

tabant cum canticis; 88 bonorum virtiitibus
; 80 quoram audientium.

Aber mit solchen proparoxytonen, also mindestens 3 Silben

8 *
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umfassenden Wortern schliefien von den 61 Pentametern nur 39.

isiclit weniger als 25 Pentameter schliefien mit einem paroxytonen

Worte. Diese paroxytonen Worter bestehen aber alle nnr aus

2 Silben : vanas, tua, perdet, serva. Kannte der Rytbmiker viel-

leicbt die alte Hegel des klassiscben Pentameters, daB er nnr mit

einem zweisilbigen, also jambischen W orte schliefien solle, nnd bat

er defihalb, da er sieh nm die Quantitat der Silben nichts zu kiim-

mern batte, tiberbaupt alle moglichen zweisilbigen Worter zuge-

lassen? Allein, weBhalb setzt unser Rytbmiker aucb vor das

zweisilbige, also paroxytone, Wort immer ein paroxytones Wort
oder einen paroxytonen Wortscblufi? Sonst tbnt er das nicht.

Yon den etwa 65 Hexameter- und Pentameter- Anfangen zu

6_u schliefit 111 mit disciplina nnd schliefien etwa 42 Verse mit

einem dreisilbigen Wort
;
wie ‘praecepta servare’ oder ‘plurimos

exemplo’. Von den etwa 22 Fallen mit zweisilbigem SchluBwort

in der Caesur haben etwa 18 vor demselben einen proparoxytonen

ScbluB, wie 57 non tumidus mente oder 6 codicibus sacris
;
aber

von den iibrigen zweisilbigen SchluBwortern haben neben 5 lin-

sichem Fallen mit que (7 principum que corda, 19, 18, 49, 91) nur

4 einen paroxytonen Wortscblufi vor dem paroxytonen Scblnfiwort:

5 in sublime arcem, 21 matutinis oris, 90 meditetur mente, 106 equum

adque iustum. Dagegen in den 25 Pentameter schliis sen mit

paroxytonem SchluBwort bat unser Rytbmiker stets ein zweisil-

biges, also paroxytones, SchluBwort nnd vor dasselbe wieder ein

paroxytones Wort oder paroxytonen Wortscblufi gesetzt, also stets

:

6 tu carmen sacrum promes oder 122 anelum pectus perdet;

24 discere querunt omnes; 12 pollet immensum cetu; 68 humilitatis

dona. Darnacb ist zu corrigiren: 40 trinum deum laudabat zu

trinum laudabat deum
;
72 in omnibus appare zu appare in omnibus.

Aber was wollte unser Rythmiker mit diesen seltsamen dop-

pelten sinkenden Wortscbliissen im Pentameter? Ich glaube, er

hatte dabei ein ganz bestimmtes, nur rytkmisches, Ziel. Den chor-

iambischen ZeilenschluB mit Ictus auf der viertletzten Silbe con-

fidant bat er meistens, wie die andern mir bekannten Rytbmiker
alle, durcb proparoxytonen Wortscblufi nacbgebildet

;
aber er that

das nur meistens, d. b. in 39 von 64 Pentametern. In 25 Penta-
metern versuchte er einen nemn Weg; da wollte er den Wortaccent
wirklicb auf die vierte Silbe bringen. Da kein lateiniscbes Wort
Accent auf der viertletzten Silbe bat, aber aucb keines auf der
letzten, da ander»eits keine Verszeile mit einem einsilbigen Wbrt
scblieBen soil, also ein ScbluB, wie omnia faciunt baec, verboten
war, so blieb ihm nur der eine Weg, dab er die 4. Silbe mit der
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Tonsilbe eines paroxytonen Schlusses fiillte, wie querunt oder im-

mensum. Die iibrigen 2 letzten Silben konnten jetztnur ein zweisil-

bigesWort bilden
:
querunt omnes, inmensum cetu. Sobald der

Bythmiker die 4. Silbe mit Wortaccent belegen wollte, blieb ihm
keine andere Bildung iibrig. Die Hauptsaebe ist also unserin Byth-

miker hier die Betonung der 4. Silbe gewesen; an der Betonung der

vorletzten Silbe lag ihm gar nichts; sie war eine unvermeidliche

Nothwendigkeit.

Es ist wahr, den choriambischen SchluB des Anfangs der Hexa-
meter und Pentameter zu 7 u _ ‘Turbine corripiimt’ bildet unser

Bythmiker nur nach durch 7 Silben mit Proparoxytonon, nicht

durch paroxytonen SchluB oder gar durch 2 paroxytone Wort-
schliisse. Doch von den 64 Pentametersehliissen bildet er 25 in

dieser hochst auffallenden Weise. Kann diese merkwurdige That-

sache Jemand in anderer Weise geniigend erklaren, gut. Ich finde

bis jetzt nur die oben entwickelte Erklarung. Sie paBt, meine
ich, zu dem ganzen Arheiten dieses westgothischen Bythmikers.

Der Anfang seiner rythmischen Hexameter und Pentameter wird ge-

bildet durch 5_u, 6_u, 6u_ und 7u_ : also eine genaue Nachbil-

dung der verschiedenen Spielarten des quantitirenden Yorbildes.

Die zweite Hexameterhalfte bildet er aus 8_u oder 9 ~<j mit

Wortaccent auf der vorletzten und auf der fiinftletzten Silbe : also

auch hier bildet er den quantitirenden Hexameter genau nach;

nur laBt er die eine Form zu 10 Silben weg. In der zweiten

Pentameterhalfte bildet er das quantitirende Yorbild meistens in

der gewohnlichen Art durch 7u_ rythmisch nach; doch hat er

sich, um den Iktus auf der viertletzten Silbe nachzubilden, noch

eine besondere Bildung des Pentameterschlusses (zu 7 -t-u, j.u) er-

funden.

Diese rythmischen Gesetze muB man zunacbst kennen,

wenn man dies G-edicht, voll seltsamer Wortformen und Konstruk-
tionen, kritisch behandeln will. 18 Murmureque suo • duria corda
mulcet: dura ware rythmisch falsch. Ebenso geht Y. 26 nur te

fatet ecclesia, nicht fatetur; 28 a plurimis sacris * virorum inventus

es, nicht viris
;
33 figuram gerentes • veteribus testamenti, nicht

veteris; 38 canebant in templo -

triplici coris sacris, nicht tripliei-

bus; 46 sicque et in certis - sanctorumque festibus, nicht festis

;

76 qui animam trait’ in ignis atrocibus, nicht atroces; 79 non
eleves tua • carmina coram adstantes, nicht adstantibus

;
92 dum

in hac luce • perfruis vitam bonam, nicht perfrueris
;
94 qui tibi

talenti ' usuram exquiritur, nicht exquiret; 110 infimum te deputa -

omnibus hominibus, nicht omnium hominum; 113 socios inquire’
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qui donum vocis habentur, nicht habent. Bleiben diese sprach-

lichen Ungeheuer stehen, so bleibt der rythmische Ban richtig;

werden sie corrigirt, so werden die rytbmischen Yersgesetze zer-

stort. Also hat der urspriingliche Dichter diese sprachlichen LTn-
geheuer geschaffen, nicht etwa ein spaterer Abschreiber.

Der ganze Complex dieser verschiedenartigen Formen des

rythmischen Hexameters und Pentameters ist mit vielem Kliigeln

den verschiedenartigen Formen des quantitirend gebauten Hexa-

meters und Pentameters nacbgebildet. Nicht der Gesang, nicht

eine bestimmte Helodie hat Ohr nnd Hund des Dichters von den

Formen der quantitirend gebanten Verse hiniiber gefiihrt zu den

vorliegenden rythmisch gebanten, sondern kliigelnde und rechnende

Gelehrsamkeit. Diese Thatsache beweisen die sonst unbedeutenden

64 rythmischen Distichen.

Allein von welchem Grnndsatz sind diese Kythmiker bei ihren

Gebilden ausgegangen ? Davon, daB die sich entsprechenden Kurz-

zeilen gleich viele Silben enthalten und daB sie imSchlusse
denselben Tonfall haben mussen. Diese Grundlage der la-

teinischen Rythmik hatte ich 1884 erkannt. Damals behauptete

ich weiter, die europaischen Christen hatten das Prinzip des Sil-

benzahlens von den semitischen Christen gelernt and angenommen,

und wies besonders auf den verbreiteten Ruhm des syrischen Dich-

ters Ephrem hin; dieser habe vielleicht das silbenzahlende Dich-

tungsprinzip den griechischen und romischen Christen empfohlen

(Ges. Abhandlungen II 114). Diese Ahnung ist dann durch die

Thatsachen bestatigt worden. In griechischen Ubersetzungen des

Ephrem, die schon Hieronymus kannte, sind um 12 000 Kurzzeilen

enthalten, welche aus 4 oder aus 7 Silben bestehen, deren Verof-

fentlichung durch Gius. Silvio Mereati eben jetzt beginnt.

Diese griechischen Kurzzeilen werden meistens zu bestimmten

Langzeilen und diese Langzeilen zu bestimmten Gruppen oder

Strophen zusammen gefiigt
;

allein es werden hier absolut die

Silben nur gezahlt; es wird absolut keine Riicksicht genommen
auf Quantitat oder Accent der Silben.

Aber die rythmische Dichtung in lateinischer und griechischer

Sprache beobachtet in alien Kurzzeilen bestimmte SchluBca-
denzen der Wortaccente. Woher sind diese bezogen? In
der Abhandlung iiber die rythmischen Jamben des Auspicius (Got-

tinger Nachrichten 1906 S. 214) habe ich hingewiesen, welch aufier-

ordentliche Rolle der rythmische SatzschluB in der lateinischen

und griechischen christlichen Prosa des 3.-6. Jahrhunderts ge-

spielt hat, und habe behauptet, daB die rythmischen christlichen
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Dichter der Lateiner und Griechen eben daher die SchluBeadenzen

zum Schmuck ihrer silbenzahlenden Verse entlehnt hatten.

Auf diesen Grundlagen fast alter lateinischen Rythmik stehen

auch die oben besprochenen 64 rythmischen Distichen.

So habe icb in dem Dunkel der lateiniscben Rytbmik micb

miibsam vorwarts getastet. Natiirlicb dacbte ich dabei wenig an

die Moglichkeit, dafi es aucb lateinische rytbmiscbe Verse geben

konne, die nacb einem andern Prinzip gebaut seien. Dock die Macbt

der Tbatsacben lie6 micb scbon 1906 in der Abhandlung iiber

Anspicius (in der Note zn S. 214) anf Gediebte hinweisen, in denen

ein Wirrwarr von Zeilen zu 6_5, 7u_, 7_b nnd 8u_ sich fande,

der vielleicbt als Nacbabmung des mittelhocbdeutseben Bans der

vierhebigen Zeile zn erklaren sei. Dann habe icb 1908 eine

Anzabl von Gedicbten vorgelegt, in deren Zeilen die Accenthebnngen

gezablt werden, wahrend die Senkungen frei gegeben sind, wo also

alle folgenden Zeilen als vierbebige sicb gleicb sind : exeant peccata.

dies meos neglexi. gravia quaerunt lamenta. donum dei habui.

tibi refero gratiam. audi me deus piissime. kalumnia super ca-

lumnia; siebe diese Nacbricbten 1908 S. 45ffl.

Hierbei muB nicht nur mit Vollaccenten gerecbnet werden,

sondern aucb mit Nebenaccenten, wie in exeant peccata oder aliena

congregavi auf den Silben ant und con : dock das geschiebt fast in

aller Rythmik. Dann wird die letzte Silbe jeder Zeile als Hebung
verrechnet, peccata wie piissime. Das gilt als Regel der alten

deutscben Rytbmik. Mehrere der von mir untersucbten lateini-

scben Gedichte gingen sicher weit ins 9. Jahrhundert binauf. Also

gab ich 1908 der Abbandlung den Titel ‘Altdeutscbe Rytbmik in

lateiniscben Versen’. Allein bei diesem ersten Schritt in ein neues

dunkles Gebiet stieS ich an mancbes HinderniB, wie z. B. bei den

Versen der Dhuoda (1908 S. 59—70). Bedacktig bei diesen Unter-

suchungen vorzugehen, dazu mahnt auch die folgende Untersuchung,

welcbe eine fast unbekannte Sorte von Hebungsversen nachweisen will.

Der II. Prolog des mozarabiscben Antipbonars
in Leon ‘Traditio Toletana’.

Ferotin (Liber Mozarabicus Sacramentorum, 1912 Sp. 917)

druckt vor der eben besprochenen Praefatio von 64 rythmiscben

Distichen folgendes Stuck, das icb zuerst aus Ferotin’s Druck

genau wiedergebe:

(II) ITEM AI.ITJS PROLOGUS EIUSDE1I.

Traditio Toletana institutioque sancta melodie cantus mirifice

promserunt oracula: concentos dulces sonoras conpares resonant in
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choro diversorum modulis [per] cameras fulgentes ninguide splen-

dentes auribus demulcent pre suavitate sonmn, splendida doctrina

et pulcra canora, dulcifluas voces rutilant in choro. In summis

attollunt precinendo laudes, iubilnm carmen mirifiee promentes : ad

instar celestium militie angelornm, ordines parant in conspectn se-

niorum. Bini aut terni Responsuria canunt, Vespertinos et Laudes

similiter et psalmos: ad dextera levaque coros consistunt: anti-

phone modos reciprocatos canunt: uni incipientes et alii subpsalm-

antes, tertio post Gloriam pariter cantantes. Ordinem angelicum

tenent institutum, nitentes consistunt pariter in coro. Benignos

componunt melodie cantos in laude, divinaque promulgantes. Ilares

properant in sancta sanctorum, officium divinum sumunt gaudentes.

Hulla ventilantes otiosa verba
;
sed saltim divina eloquia canentes,

lectiones sanctas pariter aubscultantes. Strepitum vulgi nullo

modo ibi sonat.

Ferotin nennt dieses Stuck eine ‘etrange prose’. Allerdings,

dieses Stiick der Einleitung zum Antiphonar ist dunkel und schwer

verstandlich, wie die beiden andern: allein die Form dieses Stiickes

zu verstehen, das gelang mir nach vielem Suchen. Ich gebe zu-

nachst das Ganze:

(II) Item alius prologus eiusdem.
Traditio Toletana institutio que sancta

2 melodie cantns mirifiee promserunt [oracula].

Coneentos diilces, sonoras conpares

4 resonant in choro diversoruin modulis.

Cameras fulgentes ninguide splendentes

6 auribus demulcent pre suavitate sdnum.

Splendida doctrina et pulcra canora

8 dulcifluas voces rutilant in choro.

In summis attollunt precinendo laudes

10 iubilum carmen mirifiee promentes.

Ad instar celestium militie angeldrum

12 ordines parant in conspectu senidrum.

Bini aut terni responsuria canunt,

14 vespertinos et laudes, similiter et psalmos.

A dextera levaque coros consistunt,

16 antiphdne mddos reciprocatos canunt:

Uni incipientes et alii subpsalmantes,

18 tertio post Gloriam pariter cantantes.

Ordinem angelicum tenent institutum,

20 nitentes consistunt pariter in edro.

Benignos componunt melodie cantos
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22 in laude divina que promulgantes*.

Hares properant in sancta sanctorum,

24 oflicium divinum surnunt gaudentes.

Nulla ventilantes otiosa verba,

26 sed saltim divina eloquia eanentes,

Lectiones sanctas pariter aubscultantes.

28 strepitum vulgi nullomodo ibi sonat.

Fur meine Untersucbung ist die Form dieser Zeilen die Haupt-

sache. Docb ist dazu einiges VerstandniB derWorte nothwendig;

aber dieser Text ist sebr dunkel und oft fast unverstandlich. Der
Hauptinhalt ist ja deutlicb: die Schilderung und das Lob des

kunstreiclien Kirchengesangs
;

das ist allgemein ausgefiihrt, nicbt

an bestimmte Personen gericktet. Allein die einzelnen Verse sind

oft dunkel. Dann ist die Frage wichtig, ob dieser H. Prolog

von demselben Mann geschrieben ist wie der 1. ‘Ex vatum’ und

der III. ‘0 quam’. Das kann man dadurch beweisen, dafi man
hier die Gedanken oder Worter notirt, die sich aucb in jenen

Stricken finden. DeBhalb will ich noch einmal die einzelnen Zeilen-

paare dieses Textes durcbnehmen.

Fiir die Wortkritik ist eine Orientirung nothwendig liber die

rythmische Form, die ich hier annehme. Meiner Ansicht nach sind

hier die vollbetontenWorter gezahlt und je zu 4 gereiht.

Je 2 vollbetonte Worter bilden eine Kurzzeile, je 2 Kurzzeilen

eine Langzeile und je 2 Langzeilen bilden eine Gruppe oder Strophe.

Am SchluB dieser Strophen ist also eine kraf'tige Sinnespause am
Platz; am SchluB der 1. Langzeile kann auch eine solche stehen,

doch meistens stehen da nur schwache Sinnespausen. Jedes voll-

betonte Wort hat nur einen Accent; von Nebenaccenten ist hier

nicht die Rede. Hilfsworter der Sprache, wie a ad in pre post

oder et que aut sed, werden nicht gerechnet.

1 Traditio Toletana institutio que sancta

melodie cantus mirifice promserunt oracula.

1 vgl. den I. Prolog (gegen SchluB) : sancta synodali robore firmata nobis

auctoritas tradidit Toletana. 2 vgl. 21 componunt melodie cantos, dann 10 iu-

bilum carmen mirifice promentes. promere ist hier ein Lieblingswort : vgl. II 10;

III 1, C, 74, 124 (89). Die Kurzzeile ‘mirifice promseruut oracula’ ist von diesen

56 die einzige, welche 3 vollbetonte Worter enthalt. Sie kann nicht richtig uber-

liefert sein. ‘Oracula’ bedeutet im Anfang des I. Prologs ‘Ex vatum prisea ora-

cula’ richtig die ‘Vorhersagungen’ der Propheten
;
hier miiBte es die Geheimlehren

bezeichnen. Das geht nicht an. Oracula ist zu tilgen und ‘cantus’ hier wie in

21 als Accusativ zu fassen.
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3 Concentos ditlces, sonoras conpares

resonant in choro diversorum modulis.

3 compares kann 111 17 Adjektiv oder Substantiv sein; III 115 steht: Com-

pari sonora in aula concrepet templi. Mir scheint sonora eiu Substantiv zu sein

= sonor oder sonus, nnd concentos wie sonoras spaniscb gebildete Nominative des

Plurals und die Subjekte zu resonant.

5 [perj cameras fulgentes ninguide splendentes

auribns demulcent pre suavitate sonum.

5 per scheint nur von Fer. zugesetzt zu sein. Mir scheint cameras Norni-

nativ und Subjekt, auribus = aures und sonum = sonorum. Vgl. Ill 18 mur-

mure suo duria corda mulcent.

7 Splendida doctrma et pulcra canora

dulcfflaas voces rutilant in choro.

7 vgl. Ill 13 Canora concrepat per te pusilla et magna ad instar angelicis

dulcifluis vocibus und III 116 redundet carminibus dulcifluis vocibus. Damaeh
scheint canora (= canor) ein Substantiv zu sein, wie 3 sonora, und nebst doc-

trina Subjekt zu rutilant.

9 In summis attollunt precinendo laiides,

iubilum carmen mirifice promentes.
9 Eine ortlicbe Bedeutung von ‘in summis’ kann ich nicbt finden; es ist

vrohl =in summis testis. Ygl. Ill 20 laudesque deo te iubilando reddunt; III 36
vicissim reddentes carmina in iubilo

;
III 64 te in deum iubilant concorditer. Dann

vgl. 2 cantus mirifice promserunt.

11 Ad mstar celestium militie angelorum

ordines parant in conspectu seniorum.

Dies Distichon ist wobl geformt nach Joh. Apokalypse VII Omnes angeli

stabant in circuitu throni et seniorum et quatuor animalium et ceciderunt in con-

spectu throni in facies suas. Vgl. 19 ordinem angelicum tenent und III 47 omnes
ordines ecclesia tenebat.

13 Bini aut terni responstiria canunt,

vespertinos et iaudes, similiter et psalmos.
Vgl. Ill 21 matutinis oris, sacrificiis vespertinis, iugiter in templo persol-

vunt Iaudes.

15 A dextera levaque coros consistnnt;

antiphone modos reciprocatos canunt:

17 Lni incipientes et alii subpsalmantes,

tertio post Glbriam pariter cantantes.
15 Ferotin druckt ‘ad’, ich babe ‘a’ geandert. Dann ist wobl ‘coros’ No-

minativ. Weiter vgl. Ill 38 canebant in templo triplici coris sacris, 39 unusque
canebat, alter vero subpsalmabat tertiusque Gloria trinum laudabat deum

; 41 pa-
riter post Gloria antiphone subpsalmantes. 43 Corus ad aram, corus in pulpitum
stabat, corusque in templo resonabat suabiter. 18 tertii?

19 C rdinem angelicum tenent institutum,

nitentes consistunt pariter in coro.
ordinem: ob 1112 und III 47 zu vergleichen sind ? nitentes: wohl von

niti, sich anstrengen, nicbt von niteo.
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21 Benignos componunt melodie cantos

in laude divina que promnlgantes.

21 vgl. 2 melodie cantus. In V 22 steht ein Wort zu wenig. Das ware mit

‘usque Oder queque promulgantes’ zu gewinnen; doch wiinscht man zu promul-

gantes ein kraftiges Objekt.

23 Ilares properant in sancta sanctorum,

officium divinum sumunt gaudentes

:

25 Nulla ventilantes otiosa verba,

sed saltim divina eloquia canentes,

27 Lectiones sanctas pariter aubscultantes.

strepitum vulgi nullomodo ibi sonat.

Wenn die V. 25, 26 u. 27 zu 24 sumunt gehoren, so zerreiBt die schwere

Interpunction nach 27 aubscultantes das letzte Distichon. Doeh vielleicht beginnt

nach 24 gaudentes ein neuer Satz und vielleicht gehoren ventilantes canentes und

auscultantes als absolute Participien (= dum ventilant) zu dem Hauptsatz ‘stre-

pitus nullomodo ibi sonat’ 28 Das wie quomodo gebildete nullomodo ist niekt

selten. Auffallig ist das unbetonte zweisilbige ibi, ferner die Kurzzeile von

8 Silben. Ich dachte deBhalb an ‘nullomodo insonat’ = tont dazwischen.

Fur uns ist die Hauptsache, dab die lormen dieser 28 Lang-

oder 56 Kurzzeilen festgestellt werden. Wie oben gesagt, bilden

je 2 gewichtige Worter eine Kurzzeile, 2 solche Kurzzeilen eine

Langzeile und 2 Langzeilen eine Grruppe, ein Distichon. Nach

jeder 2. Langzeile steht also kraftige Sinnespause
;
nach der ersten

Langzeile jeder Gruppe steht gern eine mittelstarke Sinnespause.

EbenrnaG undWohlklang ist das Ziel dichterischer Form. Es

gilt also die einschrankenden Regeln zu erkennen, durch welche

jenes Ziel des Ebenmabes und des Wohlklangs erreicht wird. ‘Mors

acerbissima’ sind 2 gewichtige Worter, doch paBt das Paar nicht

zusammen; ‘urbs magna’ gibt ein passendes Paar; ‘imperatores in-

clytissimi’ ebenso; wollte man aber diese beiden Kurzzeilen zu-

sammen als eine Langzeile recitiren, entstande ein mibtonendes

Ganze. Dagegen sind bier folgende Schranken aufgerichtet.

Als Hebungs worter werden nicht gebraucht einsilbige,

wie mons dux. Dagegen werden die Verse fast ganz aufgebaut

ausWortern von 2 oder 3 oder 4 Silben. Worter von 6 Silben

fehlen hier; die von 5 Silben sind selten: 1 und 13 institutio und

responsuria, 16 und 17 reciprocatos und incipientes und 6 pre sua-

vitate. Auch fiinfsilbige Worter sind in diesenVersen sehr be-

hindert durch die Silbenzahl.

Die Silbenzahl dieser Kurzzeilen ist nemlich eine beschrankte,

beschrankt nach unten und nach oben. Solche von 3 oder 4 Silben,

wie mons altus, vultus laetus sind verboten; ebenso sind solche

von 5 Silben mit proparoxytonem SchluB, wie cantus modulis, ver-
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boten. Dagegen zugelassen sind Kurzzeilen zu 5 Silben mit

paroxytonem SehluB (o _ J), zu 6 und zu 7 Silben mit paroxytonem,

wie mit proparoxytonem SehluB. Kurzzeilen von 9 oder mebr

Silben finden sicb nieht. Die Kurzzeilen zu 8 Silben sind zweifel-

haft. Es sind folgende 5: 1 Traditio Toletana institiitio que

sancta, 11 militiae angelorum, 12 in conspectu senidrum, 17 et alii

subpsalmantes. Aber auch in all diesen 5 Kurzzeilen stehen nnr

7 Silben, wenn wir die Vokale ie ii io mit Verschleifung als eine

einzige Silbe sprechen, was in der alten Rytbmik sehr oft ge-

schieht. Der 6. Acbtsilber, der iibrig bleibt, 28 nullomodo ibi

sdnat, ist bedenklicb, weil dies ibi das einzige accentlose Hilfs-

wort von zwei Silben ware, das in diesen Versen vorkame. DeB-

lialb babe ich 'insonat’ statt ‘ibi sonat’ vorgescblagen.

Ebe icb die Zeilenarten aufzahle, ist die SchluBcadenz
zu besprecben. Der Dicbter bevorzugt entscbieden den sinkenden,

paroxytonen, SehluB der Kurzzeilen. Enter den 28 Schliissen der

ersten Kurzzeilen finden sich nnr die folgenden steigenden Schlusse

:

11 ad instar celestium, (15 a dextera levaque), 18 tertio post Grlo-

riam, 19 drdinem angelieum, 23 Hares properant. Im Schlusse

der Langzeilen sind die steigenden, proparoxytonen Cadenzen nocb

seltener: 3 sonoras compares und 4 diversdrum modulis
;

(in 2 babe

ich das SehluB wort oracula getilgt, aber in 28 statt ‘ibi sonat’ ver-

muthet ‘insonat’b

Abgeseben von clem verstiimmelten Y. 22 ergeben sich also

folgende Arten von zweihebigen Kurzzeilen:

5_ u iubilum carmen, siimunt gaudentes, concentus dulces 7

Zeilen

6_u splendida doctrina, nitentes consistunt 24 Zeilen

nulla ventilantes, lectiones sanctas

7_ u uni incipientes, pariter auscultantes 12 Zeilen

mirifice promentes, vespertinos et laudes

reciprocatos canunt.

Hiezu kommen vielleicht noch die ) achtsilbigen (5 Zeilen)

Zeilen Y. 1, 11, 12 und 17, falls in denselben Ver-
schleifung des ie ii und io angenommen wird.

6 U- V. 3 sonoras compax-es und 23 flares properant 2 Zeilen

7w_ 4 diversorum modulis, 11 ad instar celestium 4 Zeilen.

IS tertio post Gloriam, 19 ordinem angelieum.

(? 28 nullomodo insonat).

Diese Kurzzeilen werden ohne weitere Riicksicbten zu Lang-
zeilen vereinigt. So ist es natiiidich, dafi 13 Langzeilen 12 Silben
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ziihlen and 10 Langzeilen 13 Silben; aber nur je eine oder 2 Lang-

zeilen zahlen 11 oder 14 oder 15 Silben.

Wie stebt es mit den nnbetonten Silben, den Senkungen?
Zunachst werden die einsilbigen Hilfsworter der Spracbe

nur als Senkungen verwendet. Es sind 7 in, je 1 a ad post nnd

pre; dann 4 et, 3 que nnd je 1 ant und sed: also 20 Falle. Wenn
die SchluBzeile nullomodo ibi sonat richtig ist, so ist dies ‘ibi’ das

einzige tonlose Hilfswort von 2 Silben.

Wie gruppiren sich nun um die 2 Hebungen die Senkungen,

welcbe in jeder Kurzzeile 3, 4 oder 5 sind? In der gewohn-

licben Rythmik der Prosa und der Dichtung, nicht nur des La-

teiniscben, werden ein oder zwei Senkungen zwischen 2 Hebungen

gesprocben; aber sobald 3 oder mebr Senkungen binter einander

folgen sollten, tritt auf eine Mittelsenkung ein Xebenaccent, welcber

diese Silbe im Yersbau einer vollbetonten gleicb stellenkann: ‘vita

nostra brevis est und in mundo fuere’; aber mit Xebenaccent ‘iu-

venes dum sumus und brevi finietur; iussu imperatoris und iusserat

imperator. Die merkwiirdigste Eigenscbaft der bier vorliegenden

Rythmik ist nun die, da3 mit Nebenaccenten nicht gerechnet wird,

also die Wellenbewegung der Ausspraebe aufgegeben ist; derVor-

trag flieBt nicbt, sondern bricht ruck* und stoBweise sich Bahn.

Im Scblusse unserer Kurzzeilen kann sich das nicht zeigen
;
denn

imWortschluB konnen nur 1 oder 2 Senkungen steben (Toletana

oder angelicum), und zwar stebt hier im ScbluB der Zeilen in der

Regel nur eine Senkung. Aber zwischen den beiden Hebungen

und im Anfang der Zeilen ist dies seltene Vortragsprinzip zu horen.

In der Mitte der Zeile mufi die Zunge sebr oft 3 Silben iiber-

springen, selten natiirlich 4, da ja die ganze Zeile nicbt mehr als

7 Silben zablen soli. So sebr oft splendlda doctrina, resonant In

choro und tenent Instltutum; selten aber parlt6r ausciiltantes. Im
Anfang der Kurzzeile, also vor der ersten Accentbebung, steht

haufig uberhaupt keine Senkung
;

sonst steben, so viele steben

konnen. So ordines parant, ordinem angelicum
;
nltentes consistunt,

lectiones sanctas, reclprocatos canunt.

Heim scheint nicht beabsichtigt. Hiat ist nicbt haufig, doch

findet er sich, sowobl innerhalb der Kurzzeile als zwischen den

2 Kurzzeilen: bini aut terni; sed saltim divina eloquia canentes.

Die Yerschleifung von ie, ii und io ist, wie gesagt, vielleicht in

5 Zeilen anzunehmen, welcbe sonst 8 Silben zablen wiirden.

Xun konnte man sagen, eine lateinische Rythmik mit ganz-

licher Abweisung aller Xebenaccente sei an und fiir sich ein Un-

ding; wenn man beim gewobnlichen Sprecben lateinischer Satze
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Kebenaccente setze, so miifiten sie auch in rythmischen Yersen

stehen; und hier seien mit ibrer Zulassnng die von mir 1908 (Kach-

richten S. 47) nachgewiesenen vierbebigen lateiniscben rythmischen

Zeilen angewendet. Also sei zu lesen: 6 — u splendida doctrina,

nulla ventilantes, lectiones sanctas
;
7 _ u pariter aiiscultantes, mi-

rifi.ce promentes, vespertinos et laudes, responsuria canunt, recipro-

cals canunt; diversorum modulus, ordinem angelicum.

Allein die 7 Zeilen zu 5_w und die 2 zu 6u_ konnten nur

3 Hebungen liefern: iiibilum carmen, sumunt gaudentes, concentus

diilces und ilares properant; ebenso die Zeilen zn 6_u und 7u_,

welche Taktwechsel haben: nitentes consistunt (8 Yerse) und ad

instar celestium (2 Verse). Also etwa 20 Verse unter 56 wiirden

nur 3 Hebungen liefern. Koch wichtiger ist ein anderer Grand.

Dem, der vierhebige Zeilen bauen will — nach Art der Ambrosia-

nischen —,
stellen sich erstlich viele Verse zur Verfugung, die aus

3 vollaccentuirten Wortern bestehen. Z. B. Poetae aevi Karolini II

S. 426 (kurz vor 800) : neben Cernite conspicmim oft : sacris aedibus

altar
;
hie agni cruor caroque

;
dicite rogo alme

;
sede felix in aeviim.

Allein unter unsern 56 Kurzzeilen lieBe sich nur vielleicht die

letzte (nullomodo ibi sonat) dafur anfiihren (nicht die 4.: mirifice

prompserunt oracula). Und dann, wenn der Dichter vierhebige

Verse liefern wollte, welchen Sinn hatte es da, auf 7 Silben in

der Zeile sich zu besehranken? All die vierhebigen rythmischen

Nachahmungen der ambrosianischen Zeile lassen Zeilen zu 8 Silben

zu, nicht wenige auch Zeilen von mebr Silben.

Demnach xnussen wir den Gedanken an Kebenaccente aufgeben

und hier nur mit gewichtigen Wortern mit einem Vollaccent rechnen.

Unser Eythmiker hat 2 solche mindestens zweisilbigen Vollworter

zu einer Kurzzeile vereinigt. Diesen Kurzzeilen hat er, damit in

der Kette nicht zu ungleiche Glieder vorkamen, noch gewisse gleich-

mafiige Eigenschaften mitgegeben, so dafi sie nicht weniger als 5

und nicht mehr als 7 Silben zahlen und vorwiegend mit sinkender,

paroxytoner Cadenz schlieBen sollten.

Dieser Eythmiker hat bei der Einrichtnng seiner rythmischen

Distichen im III. Prolog ‘O quam’ die quantitirenden Zeilen stu-

dirt und nachgeahmt und hat dabei Flei£> und Gelehrsamkeit be-

wiesen. Wie hat nun dieser Eythmiker hier gearbeitet? Hat er

etwa die ambrosianische Strophe nachgeahmt? Die ambrosia-

nische Strophe bindet allerdings auch von den 4 Kurzzeilen, aus
denen sie besteht, die erste mit der zweiten und die dritte mit
der vierten und sebafft so zwei Langzeilen, nach denen das
Strophenende eintritt, genau wie hier. Allein diese Gliederung
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(2 + 2) + (2 + 2) ist fur alien Gesang und Tanz die nachstliegende,

einfachste und schonste. Diese Ahnlichkeit der Strophen beweist

also nicht, dad unser Rythmiker die ambrosianische Strophe nach-

geahmt habe.

Entschieden dagegen spricht die Unahnlichkeit der Zeilen.

Statt 4 Hebungen stehen hier nur 2; die 8 Silben der ambrosia-

nischen Zeile sind hier, wie es scheint, verboten, jedenfalls wenig

beliebt. Defihalb ist der Gedanke aufzugeben, dad die yorliegenden

lateinischen Zeilen den ambrosianischen nachgeahmt seien.

Ich kann aber iiberhanpt keine spatlateinische quantitirende

Zeile finden, welche der grammatisch gebildete Rythmiker mit den

yorliegenden Kurzzeilen yon je 2 vollbetonten Wortern hatte nach-

ahmen wollen konnen. Ja, mir scheint einTJmstand iiberhaupt gegen

Nachahmung quantitirender Zeilen der spaten rdmischen Zeit zu

sprechen. Abgesehen von den daktylischen haben all diese quan-

titirenden Zeilen stets gleich viele Silben nnd gleiche Schludcadenz.

Diese Zeile aber zeigt steten Wechsel der Silbenzahl und neben

etwa 50 sinkenden Schliissen sicher 6 steigende. Defihalb kann
ich iiberhaupt nicht glauben, dad eine spatlateinische Zeilenart

hier nachgeahmt ist.

Dann aber ist diese Art von Zeilen zum Gesang nicht zu

brauchen. Bald fangt die erste Hebung die Zeile an, bald gehen

der ersten Hebung 1 oder 2 oder 3 wenig betonte Silben voran;

zwischen den 2 Hebungen stehen bald 1 Senkung, bald 2 oder 3

oder auch 4. An einen Chorgesang nach einer bestimmten Melodie

war da nicht zu denken. Nun ist ja allerdings in unserer Yorzeit

ein voller Liedtext so gut wie nie von einem Chor vorgetragen

worden. Fast immer trug nur ein Einzelner, der Vorsanger, den

Text vor und ein Chor stimmte hochstens nach den einzelnen

Strophen oder Absatzen eines Liedes einen immer gleichen kurzen
Refran an. Der einzelne Vorsanger, ein geiibter Mann, konnte

leichter diese ungefiigen verschiedenen Zeilen meistern
;
aber wirk-

licher Gesang war auch ihm doch kaum moglieh und im Interesse

des Verstandnisses auch unnothig.

Solcher Versbau wie hier oder wie im Beowulf pafit nur fiir

die Recitation, den Halbgesang, den feierlichen Vortrag. DieStimme
schwebt leicht steigend von der ersten Hebung zur zweiten; nach

einer leichten Pause schwebt sie leicht sinkend von der dritten

Hebung zur vierten. Was wir horen, ist nicht die sprachliche

Unterlage von fest nnd schon gegliederten Tonen. Wer statt

dieser Worter mit Hebungen und Senkungen nur mit la la die

Melodie derselben singen wollte, hatte nur eine verwirrende Fiille
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von Moglielikeiten vor sich; nicht eine bestimmte Melodie, sondern

eine Menge verschiedener. Es liegen hier nicht fein gegliederte

Gesangstexte vor, sondern rythmisirte Prosa, die mit er-

hobener Stimme recitirt werden kann, zn der man aueh der Feier-

lichkeit halber etliche Saiten riihren mag. Detihalb sei mir eine

Abschweifung in das Gebiet der lateinischen Prosa Spaniens im

friihesten Mittelalter gestattet.

Gleiche Worterreihen in der alten spanischen
Prosa.

Eeihen von gleich vielen v oil betonten Wortern sind znm fei-

nern Gesang wenig geeignet. Das bewirkt der unsichere Ort nnd

die unsichere Zahl der Senkungen, welche doch auch gesungen sein

wollen. Aber wohl geeignet sind sie zum Halbgesang, znr wiirde-

vollen Recitation. So kam mir der Gedanke, ob vielleicht die

spanischen Westgothen, welche Meister des wiirdevollen Vortrags

waren und diese Meisterschaft auf ihre Nachkommen vererbt haben,

in ihrer feierlichsten Prosa auch das Kunstmittel der gleichen

Wortreihen angewendet hatten, wie sie den rythmischen Satz-

schluB und die Reimprosa oft angewendet haben (vgl. meine Ges.

Abhandlungen II 278). DaB das wirklich geschehen ist, werden,

wie ich glaube, die folgenden Proben beweisen.

Natiirlich darf man in dieser Prosa nicht lange Ketten von

Zeilen mit gleich vielen vollbetonten Wortern erwarten; auf ein

Paar oder auf eine Gruppe von Zeilen, welche aus 3 vollbetonten

Wortern bestehen, folgt eine ahnlicbe Zahl von Reihen, die aus je

4 Wortern bestehen oder aus je 5 oder aus je 6. Bei recitirendem,

dahinrollendem Vortrag muB die arcbitektonische Gleichmafiigkeit

der einzelnen Theile des Redebaues dem Hbrer wohlthuend das

Ohr gefiillt und in ihm das Gefuhl von ernster Harmonie ge-

schaffen haben. Das Ziel des a n t i k e n Isokolon war ein rein

rhetorisches. Rutilius Lupus II 15 bringt die Beispiele:

Nequaquam mihi dives est,

quamvis multa possideat,

qui neqne finem habet cupiendi

neque modum statuit utendi.

nam et multum desiderare egentis est signum,

et nihil parcere egestatis est initium.

Die einzelnen Wortreihen haben nicht nur eine genau entsprechende
Zahl von Wortern, sondern jedesWort der einen Reihe entsprieht
geistig dem entsprechenden Wort der andern Reihe. Diese Gegen-
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satze der einzelnen Worter sollen den Gedanben scharf belenchten.

Das ist der Zweeb dieses rhetorischen Kunstmittels.

Die Langzeilen-Paare des II. Antiphonar-Prologs ‘Tra-

ditio Toletana’ enthalten je 4 vollbetonte Worter. Das Ziel ist

durchans kein rhetoriscbes, sondern das Ziel jeder poetischen

Form: Schonheit im EbenmaSe

:

Bini Ant terni responsuria canunt

vespertmos et laiides similiter et psalmos.

A dextera leuaque coros consistunt,

antiphone modos reciprocals entrant.

Was wollen nun die gleichen Wortreihen in der altspani-
schen Prosa? Ist ihr Ziel das rhetorisehe, welches dnrch die

Seharfe der Antithesen den Gedanben hell belenchten will, oder

ist es das declamatorische der Dichtung, welches dnrch den har-

monischen Ban der einzelnen Zeilen denWohlblang des ganzen

Wortgebaudes fordern will?

Nathrlich haben die altspanischen Meister der Beredsamkeit

nicht verzichtet auf die natiirlichen and allbekannten rhetorischen

Vortheile des Isokolon. Besonders gern beniitzen sie dasselbe zur

wiirdevollen volltonenden Ausmalnng des Gedankes. Z. B. Sacram.

54,26: rogamus,

ut adsis parcas miserearis ignoscas; 4

des in corde vota, que compleas; 4

des in ore verba, que exaudias; 4

des in opere facta, que benedicas. 4

Aber sie beniitzen auch das Isokolon zur scharfen Zeichnung von

Gegensatzen; so die Absatze mit ilia (Maria) und ista (Ecclesia)

Sacram. 56, 18—30; mit tunc und nunc Sacram. 255, 3—14. In dem

ErlaB der toledaner Synode bringt das Zeilenpaar ‘Quae ergo’ An-

tithesen
;
die mit ‘in’ beginnende Zeilenreihe dient der breiten Aus-

malung dnrch parallele Worte. Natiirlicb haben solch gewandte

lledner den Nutzen der Antithesen und Parallelismen gebannt.

Hier ist aber die Erage, ob sie die parallelen Wortreihen auch da

beniitzt haben, wo nicht die Rede ist von rhetorischer Antithese

oder Ausmalung. Lauern rhetorisehe Kiinste hinter solchen gleichen

Wortreihen? wie Sacram. 255, 15:

Propter quod humfl l imi sine cessatione rogamus, 4

ut, donee nos tua curatione perficias, 4

nostris tuam vulneribus non subtrahas medicmam. 4

Oder Sacram. 257,34—38: Ad te clamantes exaudi:

quo resurrectionis tiie hilaritate gaudentiom

ora repleantur iubilo laudis

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse, 1913. Heft 1. 9
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et corda effectum percipiant exorationis, 4

cam nunc exoraverint ea que precepisti, 4

clamantes atqne ita dicentes e terris: Pater etc. 4

Oder die fiinfwortigen Reihen ‘Fuerint licet’ Sacram. 326,12

—

15, oder Sacram. 324, 14—19 die folgenden:

Dens, qui adsumptum hominem evectiirus ad celos, 5

inter praecipua mandatorum tuorum mysteria 5

concordissimam pacem tois sanctis reliquisti apostolis : 5

suscipe inlata sacro altario miinera, 5

in hostiam pacificam largiente tua gratia reputanda. 5

Audi die 6 Reihen von je 4 vollbetonten Wortern ‘Ponderi

eternal’, welche ich aus dem toledaner Edict ausgeschrieben habe,

ergehen sich nicht in scharfen Antithesen nnd malen nicht einen

Gedanken in 6 parallel gebauten Satzen aus, sondem sie geben in

3 Verspaaren den Hauptsatz und die 2 mit si eingeleiteten Neben-

satze. Dem Redner ist die Hauptsache, daB seine Worte in jeder

Zeile auf 4 Stiitzpunkten dahin rollen und daB seine Stimme in

diesem harmonischenWohlklang sich austonen kann. Wer hier ir-

gend einen Zweifel hegt, lese das Gebet am Krankenbett, das ich

ans Ferotin’s Liber ordinum genommen habe. Die 25 Reihen von

je 4 vollbetonten Wortern stehen test : aber nirgends ist eine Spur

von Antithese oder von einem andem rhetorischen Kunstgriff.

Aber allerdings ladt solch harmonischer Bau der Satzstiicke

ein, Antithesen oder parallele Gedanken als geeignetste Fiillung

zu verwenden. So ist es kein Wunder, wenn die poetische vier-

wortige Reihenform einfach dahinlauft, aber der Inhalt plotzlich

die rhetorische Form annimmt. So Sacram. 255,28

Et quia imbecilla est nostre infirmitatis oratio, 4

ut quid orare oporteat nesciamus, 4

advocamus in suffragio precum nostrarum 4

susceptos in celesti collegio patriarch as, 4

repletos divino spiritu prophetas; 4

martyres confessidnis floribus coronatos, 4

apdstolos ad officium predicationis electos. 4

Die Hauptsache ist hier die poetische Form, daB in alien

7 Zeilen je 4 vollbetonte Worter stehen. Hiezu kommt in den
4 letzten Zeilen die rhetorische Nebensache, daB 4 parallele Ge-
danken mit parallel gestellten Wortern ausgedriickt werden. Poe-
tische Isokola sind alle 7 Zeilen, rhetorische Isokola sind nur die
4 letzten Zeilen J

).

1) In der Gebetmiihle, den S y n o n ym a (vgl. meine Ges. Abhandlungen II 181).
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Ich habe an zweiter Stelle Proben gegeben aus dem ErlaB der

8. Synode zu Toledo vom Jabre 658, an erster aber Stiicke

aus den MeBgebeten an den hochsten Feiertagen. Satze aus

diesen MeBgebeten wurden scbon im Jabre 793 yon Elipandus, dem
Primas von Toledo, in seinem Briefe an Alenin citirt (Ferotin, Sa-

crament. p. XXX). Dann ist der SynodalerlaB yon 653 in dem
rytbmischen und gereimten SatzschluB und in der Anwendung der

gleicben Wortreiben so abnlicb diesen MeBgebeten, daB man aucb

ibre Entstehung in das 7. Jabrhundert, also vor die eigentlicbe

mozarabische Zeit, hinaufsetzen darf.

Icb entnahm diese Proben Ferotin: Le Liber Mozarabicus

Sacramentorum (= Monumenta ecclesiae liturgica Yol. YI, Paris

1912), womit icb die Ausgabe des Missale mixtum von Lesleius im

85. Band der Migne’scben Patrologie verglicb. Dann fand icb,

blatternd, eine Probe dieser Kunst in Ferotin’ s Liber ordinum

Sp. 72 (== Monumenta eccl. liturgica Y 1904). An den Rand
setze icb die Zabl der vollbetonten Worter, auf die es bier an-

kommt. In Klammern und in kleineren Zablen notire icb die Art
des rythmischen Scblusses. Ausfiihrlicber habe icb fiber

diesen gebandelt in meinen Gesammelten Abhandlungen II S. 259

und sonst. Es sind 3 oder 4 Arten. 1) rL> rv< rL~ oder sel-

tener <~L r^j rv, rL rv

:

regna subiecit oder interior pastas. 2) rL rL,

r^i r-ii rvi rv oder seltener rL> rv ro r^>

:

indivisa sanctificet oder

lilia virgines. 3) rL^ rsj, rL r^>
:

perierat invenitur oder

datus est bunc sumamus. Selten ist die 4. Form : rOfv,rvr\;rtrv:

eum redamavit. SchluBworter von mebr als 4 Silben, wie vivi-

ficantur • acceptabile • supplicationis • omnipotentia
,

sind seltene

Ausnabmen.

Missa de nativitate domini.

Zuerst gebe icb ein Beispiel, wo Zeilen von ganz verschiedener

Wortzahl einander entsprecben. Es ist aus der Inlatio der Weib-
nacbtsmesse genommen, Sacramentar 56, 18—30 = Missale 85 Sp.

188. Maria und die Ecclesia werden mit einander verglicben:

Ilia {Maria) salutem populis creavit, hec {ecclesia) populos: 5

ilia utero vitam portavit, hec lavacro. 5

In illius membris Christus infusus est: 4

4 in istius aquis Christus indutus est. 4

ist Is id or eigentlich gezwungen, die lulls der parallelen Gedanken durch pa-

rallel gebaute Satze auszudriicken. Doch springt er oft genug ab und setzt

Worter mehr oder weniger als er setzen durfte, wenn er die hier besprockene

Wohlklangsformel befolgen wollte.

9 *
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Per illam qui erat nascitur: 3

6 per istam qui perierat invenitur. 3

In ilia redemptor gentium vivificatur : 4

8 in xsta gentes vivificantur. 3

Per illam venit ut peccata tolleret: 4

10 per istam tiilit peccata [propter que venit]. 3

Per illam nos ploravit: 3

per istam nos curavit. 3

13 In ilia infans: in ista gigans. 2 + 2

14 ibi eiulat : hie triiimphat. 2 + 2

Per illam crepimdia gestavit: 3

16 per istam regna subiecit. 3

Illam parvuli iocunditate demulsit: 4

18 istam sponsi credulitate despondit. 4

In 1 steht salutem in Mi, fehlt in Tol. 35, 3 u. 7 10 propter que yenit

:

scheint ein spaterer Zusatz zu sein. 14 exulat Mi. 18 dispondit Tol. 35, 3

•u. 7. Her rythmische SchluCl fehlt oft in dem Vordergliede (5, 9, 11, 15); smist

in 12 m. 13 ;
in 8 besteht er aus einem funfsilbigen Wort. Der Heim fehlt nur

in 9 oder 10.

Missa de nativitate. Sacramentar. 54, 4—11 ;
Missale 85, 186.

Ecce nunc tempus acceptabile, 3

ecce nnne dies saliitis(i). 3

Lux a terra prodiit: exeamus a tenebris (a), 3 + 2

Advocatus e celo descendit: quod oportet agamus(i). 3 + 2

Redemptor mimdi apparuit
:
pro libertate clainemus(i). 3 + 2

Yenit ad egrotos medicus : vulnera proferamus
(3). 3 + 2

Panis vivus credentibus datas est : hime sumamus
(3). 4 + 2

Eons perennis fidelibns ortus est: animas impleamus
(
3). 4 + 2

Abgesehen von dem Vorderglied in Z. 1 stelit uberall Reim und rytbmischer
SchlnB.

Missa de nativitate. Sacram. 54, 23—34, Miss. 85, 187 A.
Te domine Christe Jesu*

te ddum: pluraliter homines salvantem, 4
et hominem : in deo singula t'iter potentem 4

4 invocamus, laudamus, rogamus*
ut adsis parcas miserearis ignoseas(i), 4

6 des in corde vota que compleas(2); 4
d4s in ore verba que exaiidias; 4
des in opere facta que benedicas

(3). 4
9 Non petimus renovari nobis 3

(sicut in hac die olim acta est*),

corporaiem nativitatem tuam; 3
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12 Sed petimus incorporari nobis 3

invisibilem divinitatem tuam. 3

14 Quod prestitum est carnaliter sed singulariter tunc Marie (a), 4

nunc spiritaliter prestetur eccl^sie (2).
4

5 Sacram. hat adsis ut; 11 corporalis nativitas tua Mi.. Der rythmische

SchluB fehlt in Z. 2, 3, 7, 11, 13. Die Reimkette ist vollstandig.

Die nativitate, Post nomina. Sacram. 55, 20—28; Missale 85, 187 C.

Hostia enim inmaculata vivit et vivens iugiter inmolatur (s) 6

hdstia que sola deum placare prevalet, quia dens est. 6

3

Hanc tibi summe pater offerimus(2) 4

4

pro sancta ecclesia tua(i) 3

pro satisfactione seculi delinquentis (3) 3

pro emendatione animarum nostrarum(i) 3

7 pro sanitate omnium infirmorum (s) 3

8 ac requie vel indulgentia fidelium defunctorum (3), 4

ut mutata sorte tristium mansionum(3) 4

10 felici perfruantur societate iustornm(i). 4

Besser ware es, wenn in Z. 8 das unnothige vel indulgentia getilgt und so

diese 8. Zeile mit den Zeilen 4—7 verbunden werden konnte. Der rythmische

SchloB ist schlecht in Z. 2, der Reim fehlt in Z. 1—5.

De nativitate, Inlatio. Sacrament. 57, 4—19 ;
Missale 85, 188 C.

Promisit ei se illi daturum regnum et^rnum (1) ;
6

ipsam pollicitus est statu^ndam in dextere sue parte reginam
(1 ).

6

3 Concessit et ipsi, quod concessum est genetrici
(3)

: 4

impleri, non violari; parere, non corrnmpi (3) ;
4

5

illi semel. et isti semper: 4

sedere tamquam sponsam in thalamo pulchritiidinis 4

et multiplieare filios gr^mio pietatis (s)
;

4

8 fetosam esse prole, non fetidam voluptate (
3). 4

Sic et ipsa in ipso per ipsam dives effecta 5

spdnso ac domino suo humilia r4fert munera, 5

11 hoc ei de proprio suo offerendo quod credidit
(2),

4

hoc de ex6mplo quod eum redamavit (*) ;
4

13 hoc de dono ipsius(i) 3

id ipsum potuisse quod voluit(2), 3

15 id ipsud voluisse quod potuit(2). 3

Dedit illi*

17 tamquam rosas martyres, 3

vMut lilia virgines(a), 3

19 quasi violas continentes
(3). 3

14 und 15 hat Mi ‘id ipsam’. Rythmischer SchluB ist entbehrlich in Z. 5,
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6 u. 17 ;
man sucht ihn in Z. 10 ;

in Z. 12 steht die seltenere Form mit 3 Sen-

knngen. Ofter steht Innenreim; so Z. 1, 2—5 nnd 8.

De nativitate, Post Pridie. Sacrament. 57, 34—58, 18; Missale 85, 189.

Hec domine dona tua ac precepta servantes(i) 4

in altare tiium panis ac vini holocaxista proponimus
(2),

6

3 rogantes profusissimam tne misericordie pietatem(s), 4

ut eodem spiritu, quo te in carne virginitas incorrupta concepit
(1),

6

5 has hostias trinitas indivisa sanctificet
(2),

4

nt cum a nobis fuerint non minori trepidatione qnam veneratione

percepte(i), 6

7 quidqnid contra animam (male) vivit intereat(2
)

4

et quidqnid interierit nullatenus reviviscat (s). 4

Z. 7 male scheint zu tilgen. Reim nur in Z. 7 und 8. Rvthmischer

Schlufi stets.

Ad orationem dominicam. (Sacrament. 58, 5).

Quod via ut sequeremur ostendit(i), 3

quod vita ut loqueremur edocuit(2), 3

quod veritas ut teneremus institnit(2
)

3

tibi siimme pater 1 cum tremore cordis
-

proclamemus e terris (i). Pater etc. 3x2

Benedictio. Dominus Jesus Christus*,

qui olim pro nobis dignatus est nasci(i), 4

ipse vos sua nativitate puriiicet
(2). Amen. 4

Et qui infantiam sumens humanitatis, 3

vilibus indutus est pannis(i), 3

celestium virtixtum vos vestiat indumentis (3). Amen. 4

Sitque vestrorum cordium interior pastus(i), 4

qui in presepio positus *

credentibus se vdluit' monstrari vescendus(i). Amen. 3x2
Yor dignatus hat Mi ‘hodie’, Ferotin’s Hft ‘de virgine’. Reim und ryth-

mischer Schlufi fast immer.

Missa in hilaria Paschae: Sacrament. 253,3—6; Jlissale 85, 482 A.
Letetur celum et exultet terra; 4

rideat mare, sdl fulgeat(2). 4

Serenitas rediit, pestis fugit; 4

tempestas desiit, cessit obsciiritas
(2).

4

Aerem crux purgavit(3); 3

tellurem sanguis abstersit(i)
;

3

* * lignum correxit
(1 ). 3

In der letzten Zeile scheint ein Wort, wie mare, zu fehlen.
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Pascha: Sacrament. 255, 3—18 u. 23—256, 3 = Missale 85, 482 D.

Die beiden folgenden Stellen sind nicbt scbarf parallel ausge-

arbeitet. Yielleicht ist die handschriftliche TJberlieferung nicht

ganz ricbtig. Dennoeh sind die beiden Stellen lebrreich, besonders

die erste, dnrcb die mit tnnc nnd nunc scharf markirten Gregen-

satze.

Tunc servi dicebamur futuri: 4

nunc filii (
2). 2

Tiinc oboedientibus inmortalitas promittebatur : 4

nunc augetur et di'gnitas (2). 3

Tunc portio hab^nda cum deliciis : 4

nunc communio futura cum angelis(2). 4

Tunc cum creatura vivendum: 3

mine cum creatore regnandnm (1).
3

Tunc evitandas diabolus
(2) : 3

mine et subiciendus edfcitur(2). 3

Tunc erat admonitio de cautela precepti(i): 4

mine hortatio de pompa iudicii(2). 4

Tunc proponebatur in lege metus: 4

mine in voluntate suggestus (1 ).
3

Tunc non licuit paradisum habere per culpam(i): 5

mine celum datur sperare per gratiam (2).
5

M61ius ergo - multoque melius • crevimus post ruinam(3). 6

Propter quod humillimi sine cessatione rogamus (i), 4

ut, donee nos tua curatione perficias
(2),

4

nostris tuam vulneribus non siibtrahas medicmam(3). 4

Rythmischer SchluC stets in den Hauptschliissen, Reim fast immer.

Pascha: Post nomina. (Sacrament. 255, 23).

Auditis nommibus offerentium 3

t4 pietatis dominum deprecamur (3), 4

ut digneris nobis oratus adsistere (2),
4

adtisse quesitus • aperire pulsatus (i). 4

Offerentium nomina: celestibus scribas in paginis(2); 5

promissionem tuam maniffistes in sanctis (1) ;
3

miserieordiam • ostendas in perditis(2). 3

Et quia * imbecilla est nostre infirmitatis oratio (2)
4

vel quid orare opporteat nescimus, 4

advocamus in suffragio precum nostrarum(i) 4

susceptos in celesti collegio patriarchas (3),
4

repletos diyino spiritu prophetas, 4

martyres confessionis floribus coronatos (3),
4
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apostolos ad officium predicationis electos(i). 4

Per quos oramus te dominum nostrum
(1). 4

nt omnes*

metu territos - inopia afflictos 1

4

tribulatione vexatos • morbis obrutos 4

suppliciis deditos* debitis obligatos (3) 4

presentia tue resurrectionis absolvas(i). 4

Spirituum quoque pausantium 3

memor esse digneris(i), 3

ut illis* cri'minum suorum indulgentia relaxata(s) 4

ad sinum patriarcharum liceat pervenire (3). 4

Ferotin
|

‘vel quid’, Missale ‘ut quid’; ut quid., nesciamus? Dann ha^

Fe'rotin ‘suppliciis deditis obligatos’; wohl Druckfehler. Rythmischer SchluB in

den Hauptschliissen
;
sehr oft Reim.

Ad orationem dominicam, Sacrament. 257, 32—38 = Missale 85, 486.

Christe Jhesu bone, 3

qui ad patrem de cruce clamasti(i): 3

tu nos m hac die, 3

qua ipse de tumulo surrexisti
(3),

3

ad t4 clamantes exaudi(i): 3

quo resurrectionis tue hilaritate gaudentium
(2)

4

ora repleantur iubilo laiidis(i) 4

et corda efFectum percipiant exorationis, 4

cum nunc exoraverint ea que precepisti
(3 ), 4

clamantes atque lta dicentes e terris(i):

Pater etc.

Ferotin’s Haudschrift bietet ‘hilaritate perfusi gaud.’, dann laBt sie die letzte

Zeile ‘clamantes a. i. d. e. t.’ weg. Stets rythmischer SchluB, meistens Reim.

Missa de ascensione, Sacrament. 323, 14—24 = Missale 85, 602 B.

Petamus (igitur) ab omnipotentia patris(i) 3

per nomen filii salvatdris (3) 3

gratie spiritalis ingressum(i) 3

eterne beatitiidinis donum
( 1 ) 3

beate mansionis ascensum(i) 3

catholice credulitatis augmentum(i) 3

heretice infidelitatis excidium
(2). 3

Aiidiet profecto in confessione, 3

quos in perditione quesivit ( 1 ). 3

Adstabit siiis, qui non destitit alienis (3). 5

aderit agnitus, qui non defuit agnoscendus
(3).

5
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Non patietur orphanos esse devotos(i), 4

qui filios dignatus est faeere inmn'eos(3). 4

Dabit effectum supplicationis, 3

qui promisit spiritum sanctitatis (3). 3

Immer rytkraiscker SchluB, fast immer Reim.

Ascensio. Post nomina Sacrament. 324, 1—12 = Missale 85, 603 D.

Domine rex glorie,*

qui patefactis prophetarnm oracnlis
(2) 3

tamquam elevatis eternalibus portis(i) 3

paternam repetis sedem(i), 3

quia dum*
tua deitas eo quo numquam discedit regreditur

(2),
5

humano generi celorum aditus aperitur(3): 5

dona,*

ut illic extendatur nostra intentio
(2), 4

quo precessit nostra redemption); 4

nec inhereamus captiva delectatione terrenis(i), 4

qui te regnantem confitemur in celis(i). 4

Quo, prece humilitatis nostre placatus(i), 4

ex ilia maiestatis qua resides sede (1) 4

et viventes repleas donis(i) 3

et pausantium spiritus consoleris(3). 3

Das Missale liat mehrere Yarianten: patefactis et adimpletis; quo dum
discessit; processit. Stets rytlimiseher SchluB, fast stets Reim.

Ascensio. Ad pacem. Sacrament. 324, 14—22 = Missale 85, 603 A.

D4us qui adsiimptum hominem evecturus ad celos(i) 5

inter precipua mandatorum tuorum mysteria
(2)

5

concordissimam pacem tuis sanctis reliquisti apostolis
(
2) : 5

suscipe inlata sacro altario miinera(2)
5

in hostiarn pacificam largiente tua gratia reputanda(s). 5

nobisque*

tuis famulis tribue sectari per exterioris hominis 6scuIum(V) 6

interioris hominis indisruptum pacis et gratiae sacramentum(s). 6

Fast immer rythmiscker SchluB, meistens Reim.

Ascensio. Inlatio. Sacrament. 324, 24—325, 6 = Missale 85, 603 A.

Dignum et iustum est, omnipotens pater, 4

nos tibi agere gratias per Jhesum Christum, 4

filium tiium dominum nostrum

(

1). 4

Qui: post secunde nativitatis verissimum sacramentum(3
),

4

post humane passionis gloribsum triiimphum
(1),

4
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post dignabilem suscepte mortis ad inferna descensum(i), 5

post vivificantem resiimpte resurrectionis ad supema
regressum (1),

5

post manifestatam mirabi'linm virtute potentiam
(2),

1

post inmensam * * infirmantinm medicinam(3),

post eelebratam in apostolorum communione doctrinam
(
1
),

4

ad illam equalem sibi maiestatis tue sedem 5

ereptam de inimici faucibns predam reportans(i) 5

captivam diaboli 2

sunm socium tuum hospitem fecit
(1).

5

Dignum celi habitatione constituit
(2),

4

qui perfrui paradysi iucunditate non merait(2). 4

opus tuum onas sunm est, 4

cum nec ilia labori nec ista sint ponderi(2). 4

Das Missale hat : dominum nostrum fehlt ;
reassumpte

;
captivum diabolum

;

tuum fehlt vor hospitem; non potuit statt non meruit. Vor infirmantium fehlt

wohl ein Wort icie cunctorum. Fast immer rythmischer Sehlufi, meistens Eeim.

Ascensio. Inlatio. Sacrament. 325, 16—326, 5 == Missale 85, 603 C.

Non sufficit abundantissime bonitati(3), 3

quod ad cruciandam spoliati hostis invidiam
(
2
)

4

faciendis virtutibus potestate perraissa('), 4

venire ad se super aquas discipulo cupienti (3)
5

famulantia contra naturam elementa subiecit(i): 5

dum gravem gradientis corporei ponderis molem(i) 5

nequaquam cedentium undarum dorsa portarent(i), 5

cum ad imperantis obsequium fieret itineris soliditas, non

liquoris (s), 7

et equor iussione libratum non mutaret ciirsum sed mutaret

officium(2), 7

atque ad vocantis edictum eitntes vie currerent 5

et progredientis vestigia freta insignita sorberent
(1).

5

inmensumque pelagus accidentis limitem

inviolata equalitate nesciret(i) 7

et figentis pedem plenitudine in se manente ** non mergeret(2).

Non in aliquam ratem materia gelu stricta concreverat
(2)

7

nec fluminum more superiecta fluentis

frigore tegumenta pendebant
(1),

7

quum natalis ilia mobilitas pervia et velis pateret et plantis
(
1), 7

inestimataque profunditas simul et viatorem ferret et

remigem (2,)
6

maiore miraculo bominem pati iussa quam navem(i) 6

uberiori dei laude gressibus adita qnam ratibus(2). 6
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venire ad te Mi; nec aquam lerotin, credentium Mi
;
proregredientis iter.-,

imersumque pel. aseendentis Mi; manente aqna non mergeret?; aliqnam cratem

Mi, nicht iibel; concreverant -Fer., statt natalis hat Mi natabilis, eine Eft nata-

tilis
;
adita? Fast immer rythmischer Schlufi, sehr oft Reim, bez. Innenreim.

Einige Zeilen welter
(
Sacrament . 326, 12)

:

Fiierint licet magna ista vel grandia(2), 5

cedant tamen his beneficiis ilia miracula (2)
: 5

quod invisibili deo homo visibilis corporatus (3)
5

aerium iter non gradu sxiperat sed volatu(s). 5

Immer rythmischer Schlufi nnd Reim.

Ascensio. Ad orationem dominicam. Sacrament. 328, 20— 24;

Missale 85, 605 A.

Ad humana descendisti • celestia non relinquens
(3), 2 + 2

ad superaa regressus • humana non deserens
(
2), 2 + 2

ubique totus • ubique mirabilis
(2), 2 + 2

non interceptus carne • ut non esses in patre
(1),

2 + 2

non ereptus ascensione • ut non esses in homine (a). 2 + 2

Immer rythmischer Schlufi, meistens Reim.

Pentecoste. Inlatio. Sacrament. 340,8—24 — Missale 85, 618B.

Quis enim narrare

valeat huius hodierno die ignis inlapsum (1) ;
6

sic distributa discipulis genera universa linguarum
(1), t

6

ut nec Latinus Hebreo nec Greens Egyptio nec Scitha Indo, 6

propria dum quisque et peregrina audiens loquitur lingua
(1),

6

detrimentum vel alieni fecerit vel sixi senserit intellectus (
3
)
? 6

Quaque virtute sit actum, qaod diremptis veritatis preconibus (*) 6

per spatia inmensa terrarum unius atque indivisibilis 6

donum doctrine celestis pro potestate voluntaria partiretar
(
3), 6

nichil agens unitati fidei dissonum(2)
5

quamvis multiplici sit scientie distributione pulcherrimum (2),
5

et multimoda mirificum extiterit varietate sermonum(i), 0

ostendens quia

confessioni dominice non impedit diversitas lingue(i) 5

nec interest quam vario quis sermone fateatur(4), 4

dummodo unus sit ille qui creditur
(
2). 4

enarrare valet Missale
;

alienigeni Mi

;

diremptis : dicentis Mi
;
unius : unus

Ferotin; pre potestate Fer.; multiplicis scientie Mi; ostendens quod Mi : interest

quod vario Mi. Reim oft, rythmischer Schlufi stets.

Ferotin, Liber Ordinum, 1914 Sp. 71: Ordo ad visitandum vel

perunguendum infirmum, aus 2 Handschriften : der Handschrift
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in Silos (a. 1052 geschrieben) und der Handschrift in Madrid

(11. Jahrh.). Oratio:

Ibesu salvator ndster et domine,

qui es vdra sdlus et medicma,

et a quo et cuius est vera salus et medicina,

4 qui apostoli tui voce nos mstruis,

ut morbidos olei Iiquore tangentes

tiiam postulemus misericdrdiam pietatis:

aspice propi'tius super hunc famulum tuum ill.

8 ab ilia mirabili summitate celorum
;

lit, quem languor curvat ad exitum
et vi'rium defectio iam pertrahit ad occasum,

medella tue gratie restituat castigatum.

12 et exti'ngue in earn, domine, libidinum et febriam estas,

doldram stimulos ae vitidrum obtere cruciatus.

Egritiidinum et cupiditatum tormenta dissolve,

snperbie inflatidnem tumoresque compesce.
16 lilcerum vanitatumque putredines evacna.

viscerum interna cordiumque tranqmlla.
medullarum et cogitatidnum Sana discrrmina.

conscientiarum atque plagarum abducito cicatrices.

20 fisicis tipicisque addsto periculis.

veteres inmensasque remove passiones.

Opera carnis ac sanguinis materiamque conpone
ac delictorum illi veniam propitiatus adtribue.

24 Sicque ilium tua iugiter custddiat pletas,
ut nec ad correptibnem aliquando sanitas
m

'f
porditidnem (te auxiliante) mine perducat inflrmitas

;

fiatque illi bee olei sacra perunctio
28 concita mdrbi presentis expulsio

et peccatdrnm omnium exoptata remissio.
3 Das uberflussige et cuius ist wold zu tilgen 13 Da ‘ac’ nicht voll be-

mnr
W6r 6n

,

anu
,
so ist V. 12 ‘domine’ zu tilgen 15 Die madrider Hft hat tu-

Tie.-
»^

U6

c i,,

9 ° ^uc ‘to ' 20 ‘to auxiliante’ und 27 ‘illi’ sind wohl zugesetzt.

*51 *

7

f

t ?Ur in Z ' 1; iS es “ **KeBt Z- 4-6, es is es Z. 19-21; Der

J,
"C lC SehUD fei,lt ohne <Aund in Z. 16 (putredines vacua?); in Z. 25, zwi-

schen nec—nec, ist er nicht notluvendig.

Erlass der Synode 2u Toledo a. 653 .

T?v t/
D

^
esamme^en Abhandlungen zur mittellateinischen

(tV,

1

, .

S ' 12 der gesondert bieraus abgedruckten
gsbeispiele uber die Satzscbliisse’) babe icb den Erlab der

bynode zu Toledo vom Jabr 653 abgedruckt, zum Bevveis, wie
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sehr die spanischen Westgothen rythmische and gereimte Prosa ge-

liebt haben. Dasselbe Stuck beweist auch ihre Vorliebe fiir gleiche

Wortreihen. Ich gebe hier einige Proben.

Decretum iudicii universalis 3

editum in nomine prmeipis- 3

Soliditatem reddidisse fracturae(i) 3

atque feei'sse consiirgere
(
2), 3

quod extiterat concidisse (3) : 3

et incrementum est usitatae mercedis(i) 3

et plenitudo consummatae perfectioms. 3

Ponderi etenim collidentis ruinae(i) 4

si aequalium (proximorum) curam convenit obviare(3): 4

quanto grandioris erit ciilpaa 4

praelatos incuriae discrimeu inciirrere (2),
4

si non quo valent excommunieationis onere 4

commissos procurent populos sublevare (3) ? 4

Properandum ergo est:

inter ruinas collisioniow catervas eripere collisoritm (3) 6

ut 4x hoc iugiter et viltra 3

nec vigorem nocendi habeat execranda pressura
(1 ),

6

et omnis compressus noverit 3

Sanctae sanctionis esse sacra sibi collata remedia
(2).

6

Als Gegensatz zu praelatos genugt eines der beiden synonymen Worter

aequalium = proximorum.

Regalis proinde ordo

ex hoc cuncta sibi deberi convince
( 1),

4

ex quo se regere cuncta cognosce (1 ) ;
4

et inde conquisita non alteri quam sibi iuste defends (1),
6

unde non personae - sed potentiae suae haec deberi non ambigi<(2). 6

Regent enim iiirtt faeiunt non persona (3),
4

quia nec constat sui mediocritate sed sublimitatis honors (1).
4

Quae ergo honori debent (debentur ?), honori deserviawi (2),
4

et quae reges accumulaiii!, rdgno relinquawi(i). 4

ut quia eos gloria regni decorat (r. gloria decorat (
2) ?), 5

ipsi quoque gloriam regni non extenuent sed exornent(3). 5

Habeant deinceps iure conditi reges (1)
5

in regendo corda sollicita
(
2), 3

in operando facta modesta(i), 3

in decemendo indicia iusta(i), 3

in parcendo pectora prompta(i), 3

in conquirendo studia parca(i) 3

in conservando vota sincera(i), 3
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Tit tanto gloriam regni: cum felicitate retentent (i), 3 + 2

quanto iura reglminis : et mansuetiidine conservavemii

et aequitate direxemi/(2). 3 + 2 + 2

Der Ursprung der wortz ahlenden R y t h m i k.

In den Beispielen aus der altspanischen Prosa, welche ich als
Reihen gleich vieler Y orter angefiilirt babe, habe icb mebr Frei-
heiten in Ansprnch genommen, als in dem II. toledaner Prolog
‘Traditio toletana’. Ich habe ofter zweisilbige Hilfsworter der
Sprache, als unbetont, nieht gerechnet und einleitende oder iiber-
leitende Formeln

*) bei Seite gelassen. Ans diesen oder ans andem
Griinden mag defihalb dieses oder jenes der von mir gegebenen
Prosa-Beispiele angezweifelt werden. Doch die groBe sichere Masse
der Beispiele beweist, daB die altspanischen Prosaiker des 6. und
7. Jahrhunderts oft Reihen von gleich vielen gewichtigen Wdrtern
sich f'olgen lieBen. Das thaten sie jedenfalls, um durch den har-
monischen Bau der Satze ihren Wortgebauden einen schonen, oft
erhabenen Klang zu geben.

Dasselbe rythmische Prinzip liegt den 28 Langzeilen des Leoner
Antiphonars zu Grand. Diese letzteren wollen unstreitig ein Ge-
dicht sein und icb wcrde noch weiterhin Gedichte bringen, in denen
nicht die Silben, sondern dieWorter gezahlt. werden. Nun stellt

sich die Frage vor uns: ist das Prinzip des Wortzahlens
zuerst in der spatlateinisehen Prosa vorhanden gewesen und
von da in diese Dichtung iibergegangen oder umgekehrt?

Nach meiner Uberzeugung ist es aus der Prosa in die Dich-
tung gewandert.

Im 2.-4. Jahrhundert bliihte in den heiBen Kopfen der asia-
tischen Griechen und Semiten die Rhetorik gewaltig auf. Die
Scheu vor der romischen und vor der attischen Schule war iiber-
wunden. Diese ‘Jugend’ hatte voiles Yertrauen in sich und wollte
Aiks nea machen Die veraltete Aussprache nach der Qnantitat
Cel and der Wortaccent trat an ihre Stelle. Die rythmisehen
Satzschlusse der Pros, warden ans den qoantitirenden Formenumgefomt in solche die nach dem Wortaccent betont warden Aus

^TebddT f
asiati“k“ Rketorik tranken aachdie Gebildeten anderer Provinzen and besonders die Christen In

d^.
e

nd°6 it fI”
SchrifMellerdes 5. and 6. Jahrhanderts finden sich Orgien dieser iibertriebenea

nobisque. 255,23 anditis
' LJiritaTSfcSil""* 324,11

Chrisms. 57, 19 toilli. 54, 23 T. demine ^
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Rhetorik. Zu den Hitteln derselben gehorte aueh das Isokolon
und so findet es sick in spaten Schriftstiicken oft angewendet,

allerdings hauptsachlich in Antithesen, so, dafi in 2 Reihen von

Wortern sick Wort um Wort genau entsprickt. Im 5. und 6. Jahr-

kundert miikten die lateiniscken Sckriftsteller sick auBerordentlick

mit dem Klang ikrer Satze. Selbst vor kleinen Sinnespausen gaben

sie den SchlnBwortern nur bestixnmte Cadenzen der Wortaccente

und sckmiickten diese nock gern mit dem Reim.

Da war es sekr natiiilick, dafi mancke sick auck darum kiim-

merten, wie das Innere ikrer Satze klang, und da lag es fast zu-

nachst, dafi, was ja auck bei der Zusammenstellung von Soldaten

zuerst gesckiekt, zuerst auf die Grofie der Satze geacktet wurde.

Die Grofie der Satze wird aber hauptsachlich durck die Zakl der

gewichtigen Worter bestimmt. Es ist klar, dafi parallele Reiken

von gleich vielen Wortern der Rede den Eindruck von Ruke und
Wurde geben, wahrend die Aneinanderreihung von kurzen uud
langen Wortreiken die Rede unrukig mackt, also am besten leiden-

sckaftlicke Wallungen des Spreckenden ausdriickt.

Wiirde aber war vor Allem das Ziel der spatesten Stilistik.

Besonders die kaiserlicke Kanzlei ging kierin den iibrigen voran.

Von denVolkern kat das spaniscke am meisten den wiirdevollen

Stil geliebt und liebt ihn noch heute. So scheint es natiirlick, dafi

die spaniscken Redekiinstler des 6. und 7. Jahrkunderts in ikrer

Rede gern Reiken von gleick vielen Wortern angewendet kaben.

Dabei wurden natiirlick" nur gewicktigeWorter berecknet, die bei

der Declamation ins Okr Helen, nickt die Hilfsworter, die im
Sckatten bleiben.

Dem Wortaccent verkalfen besonders die occidentaliscken

Ckristen zum Sieg. Ick babe den Satz verfochten, dafi sie auch

aus der Dicktung die Quantitat vertrieben und, zuerst den semiti-

scken Christen folgend, in ihrenVersen nur Silben zaklten, damn
aus ihrer eigenen schonen Prosa den Schmuck der nack Accenten

geregelten Sckluficadenzen keriiber nakmen. Im Innern und im

Anfang ihrer rythmischen Verse zaklten sie nur die Silben. So ist

es auch fast durch das ganze Mittelalter geblieben. Aber ist es

zu wundern, wenn in diesen Jahrhunderten der Garung, wo man
viel Neues versuchte, Einer auch imVersbau nock weitere Neue-

rungen versuchte? Er wufite, dafi man der Prosa dadurck beson-

dern Woklklang gab, dafi in sick entspreckenden Satzen oder Satz-

gliedern gleick viele gewicktige Worter gesetzt wurden. Ebenmafi

ist aber der Urgrund und das Hauptziel jeder Dichtungsform.

Also wandte er jenes Prinzip, mit dem in der Prosa ebenmafiige



144 Wilhelm Meyer,

Formen geschaffen warden, in Dichtungen an, indem er in alle

sich entsprechenden Zeilen gleich viel gewichtige Worter setzte.

Jedes lateinische Wort hat aber nnr einen vollen Accent, auf der

drittletzten oder auf der vorletzten Silbe. Nnr auf diese voll be-

tonten Worter achtete der, welcher zuerst solche Yerse bante, nicht

auf irgend welche Nebenaccente. Der Wohlklang brachte dann
weitere Wiinsehe in Bezug auf Silbenzabl und Schlubcadenzen der

einzelnen Zeilen.

Ich glaube also, dab das Prinzip der aus gleich vielen Wortem
bestehenden Reihen sich in der spaten lateinischen Prosa gebildet

und in Spanien verbreitet hat, dab dann ein resoluter Mann dies

Prinzip in den Yersbau iibertragen hat. Der, welcher die Prologe

des leoner Antiphonars geschrieben hat, hat den I. Prolog in Prosa
geschrieben. Den II. Prolog ‘Traditio Toletana’ hat er nach dem
eben skizzirten, halb prosaischen Prinzip gedichtet, indem er die

voll betonten Worter zahlte und je 2 solche voll betonten Worter
in eine Kurzzeile stellte, dann je 2 solche Kurzzeilen eine Lang-
zeile und 2 Langzeilen eine Gruppe oder Strophe bilden lieb. Den
III. Prolog, die 64 rythmischen Distichen, hat derVerfasser nach
dem gewohnlichen Prinzip der rythmischen Dichtung geschrieben,

indem er die Silben zahlte und bestimmte Schlubcadenzen einhielt.

Aber er hat sich da so ziemlich die schwierigste Aufgabe gestellt,

indem er die vielfachen Moglichkeiten des qnantitirenden Hexa-
meters und Pentameters mit dem silbenzahlenden Prinzip der Rythmik
nachzubilden unternommen hat. Er hat also im II. Prolog mit
dem wortzahlenden Prinzip gearbeitet, im III. Prolog mit dem
silbenzahlenden Prinzip. Seine Ausdrucksweise ist voll sprach-
licher Barbarismen, aber seine rythmischen Kunststiicke sind beide
Raritaten und sorgfaltig ausgefiihrt.

Zur Geschichte der wortzahlenden Rythmik.
Wir haben von der wortzahlenden Rythmik bis jetzt fast

Nichts gewubt. Idrotin hat den II. Prolog copirt und edirt und
doch nur als Prosa erklart. So darf man hoffen, dab noch manches
Gedicht auftaucht, m dessen Zeilen die Worter gezahlt werden

Den GrammatikerVirgilius Maro habe ich schon vor
mehr als 30 Jahren als den ersten und merkwiirdigen Theoretiker
der lateinischen Rythmik nachgewiesen (Ges. Abhandluno'en I 199—
20

.p',„
Als

,

S°lch®r
.
bewahrt er sich auch hier. Maro bezeicbnet

mit fonum das Wort. Er sagt nun (ed. Huemer S. 15): sunt qui
adaciunt tnfonos et quadrifonos versus, quibus quidem non
est derogandum, quia poetis libertas quaedam suos conponendi
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versus a veteribus nostris permissa est; sed tamen indubitata fides

non est his adhibenda, quia auctoritate canorum soffatorum (= can-

tatorum sophorum?) nulla suffulti permissum magis sequi quam
exemplum voluerunt. quorum versus in medio proferemus. Don
quidem, discentis mei Donati germanus frater, duum versuum can-

ticum in laude Arcae, regis Arcadum, posuit dicens

:

Archadius rex terrifieus

laudabilis laude digm'ssimus.

Gergessusque in commentariis suis, quos de sole luna astris et

praecipue caeli arcu septem uienti (septemvienti ?) voluminibus

edidit, quadrifonis persepe usus est versibus, quorum uno

tantum in principio posito exempli et ego gratia utar. dicit enim

:

Sol maximus miindi lucifer

omnia aera inlustrat pariter.

Horum ordines versuum, quia non ad certain auctoritatem, sed ad
varietates poeticorum cantuum manifestandas, positi sunt, indagari

me necesse non est, praesertim cum omnis qui voluerit eos pensare

facillime valeat.

Maro lebte im Anfang des 6. Jahrhunderts in Siidfrankreich.

Damals wurden also dort schon wortzahlende Verse gemacht. Das
ist sicher. Unsicber ist, wie viel Maro dazu phantasirt hat.

Zeitlich folgt wahrscheinlich der oben behandelte II. Prolog

des leoner Antiphonars: Traditio Toletana. Denn er scheint

nm 670 verfaBt zu sein. Die Form der vierwortigen Verse ist rein.

Pabst Hadrian I hat um 774 Karl dem GroBen eine Ab-
schrift des Kirchenrechts iibersendet mit einer Dedication in

45 Zeilen, deren Anfangsbuchstaben das Akrostichon bilden: Do-

mino excell filio Carulo magno regi Hadrianus papa. Diese 45 Zeilen

sind von Dummler gedruckt in den Poetae aevi Karolini 1 90. Die

Sprache ist hochst dunkel und barbarisch, fast mehr als im II. Anti-

phonar - Prolog. Die Silbenzabl der Langzeilen schwankt von

14 bis 17
;

die Zeilen zerfallen in 2 Halbzeilen, von denen die

erste meistens ein wenig kiirzer ist als die zweite. Die Langzeile

schlieBt in 31 oder 32 von den 45 Zeilen mit der Cadenz rL/ r^i rL> rv

(genitura beata), aber auch in den iibrigen wenigstens mit Par-

oxytonon (praecellit regni) und stets mit einem Worte von 2 oder

3 Silben
;
nur Z. 36 schlieBt mit pro te dimicantes und 44 cum tuis

hie in futuroque sobolis 1
). Aus diesen Griinden hielt ich fruber

(Ges. Abhandlungen 1 235) fur moglieb, daB es rythmische Hexa-

1) Es ist wohl zu stellen : cum tuis Lie sobolis in futuroque. In dieser SchluB-

formel findet sich oft subolis statt des Plural. So Mon. Epp. Ill 594 una cum

praecellentissimis subolis vestris
;
ebenso S. 590, 597, 601, 604, 607.

Kgl. Ges. d. Wise. Hachrichten. Phil.-liiat. Elasae. ISIS. Heft 1. 10
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meter sein sollten, allerdings rohester Art. Derm es zahlen die

ersten Halbzeilen oft ebenso viele Silben wie die zweiten, einige

Male mehr, und auc.h von diesen ersten Halbzeilen scblieBen nur 2

mit Proparoxytonon (11 und 26), aber die andern mit Paroxytonon.

Dagegen haben diese 45 Zeilen eine andere seltsame Eigenschaft.

Jede Halbzeile enthalt 3 gewichtige Worter

:

1 Divina fulgens doetrina sceptra praecellit regni -

Origo regum felix semper genitura beata •

Molem perspicimus legis gratiam laiidis habere.

Iiisto gignitur regi ecclesiae almae defensor.

5 Niimquam enim vinci potest disciplina caelestis.

Man sehe irgendwelche Hexameterreihen an : stets wechselt im

Hexameter die Zahl der gewichtigen Worter von 5 zu 6, hie nnd

da fallt sie anf 4. Sollte der Verfasser seinen rythmischen Hexa-

metern eine besondere Feinheit haben geben wollen dnrch folgende

Bereehnang?: der quantitirende Hexameter enthalt vox und nach

der Caesur je 3 schwere Yersicte. Wenn in diesen Langzeilen vor

und nach der Caesur je 3 gewichtige Worter stehen, so sind sie

deutlich als Ersatz der qnantitirenden Hexameter gekennzeichnet.

Da es eine wichtige Sache ware, wenn die papstliche Kanzlei

um 774 in Versen Worter gezahlt hatte — quantitirende Hexa-

meter brachte sie allerdings damals kaum fertig —
,

so will ich

die Verse bezeichnen, die meiner Ansicht widersprechen

:

8 Christo iuvante ae beato clavigero Petro.

11 Laeta deum colere, legem semper amare divinam.

16 m hanc sanctam sedem magnus rex Carulus splendit.

29 Redimi sibi noxa a iuventute commissa.

In 8 ist wohl zuzusetzen Christo Jesu iuvante; in 11 scheint

semper zu tilgen; in 16 ist das einsilbige Titelwort rex als Sen-
kung zu fassen; in 29 ist die voile Hebung a auffallend, aber
nicht unmoglich. Auffallende Hebungen bilden die einsilbigen Pro-
nomina

:
quo in V. 7, quam in V. 23 und haec in Y. 45

;
dann be-

sonders, weil unmittelbar neben der Hebung stehend:
10 en radix beata instar cdntulit prole.

Vers 24 Magna prosapia haec in tdto rutilat orbe ist wohl ver-
derbt. Denn von den 90 Halbzeilen schliefit keine andere mit
einem einzelnen einsilbigen Worte, wie diese mit haec (ecce?).

In diesen Worter zahlenden Zeilen stellt sich auch die natiir-
liche Folge ein: abgesehen von den zahlreichen Senkungen zu 1
Oder 2 Silben stehen in 17 Kurzzeilen zwischen den beiden He-
bnngen drei Silben in der Senkung, ja in 3 Zeilen wird die Sen-
kung sogar durch vier wenig betonte Silben gefullt. Von den
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dreisilbigen Senknngen sind 7 gebildet, wie 2 semper gemtura

beata
;
10 sind gebildet, wie 12 laudabflgm sgrvare fidem. Die vier-

silbigen Senknngen lanten: 26 venit Spostolorum sospes; 27 popillo

celgbratnr ab omni
;
33 in eius confgssione libavit. Nebenac-

cent gibt es hier nicht. Das ist wohl zn beachten wegen des

folgenden Gedichtes.

Die rythmische Vita des h. Eligius.

In dem Catalogus codicum hagiographieorum bibliothecae re-

giae Braxellensis I 1886 S. 470—483 ist ein Gedicht gedrnckt,

welches das Leben des h. Eligius schildert. Krusch hat es in den

Scriptores rerum Merovingicarum IV S. 654/5, 657 und 742 er-

wahnt und v. Winterfeld im Philologus 62, 1903, S. 478/80 eine

Stelle behandelt. Strecker wird dasselbe in dem Rythmenbande der

Poetae in den Monumenta Germ, Historica neu herausgeben. Ich

durfte seine Sammlungen und Vorstudien beniitzen und citire defi-

halb die von Strecker beigesetzten Verszahlen.

Das Gedicht ist umfangreich. Die Zahl von 498 Langzeilen

ist auffallend; die mitteUateinisehen Dichter lieben runde Zahlen.

Ich glaube, daB von der prosaischen Subscriptio der Anfang noch

zum Gedicht zu ziehen ist als V. 499 und 500, wie ich es in den

gleich zu citirenden SchluBversen thue. Der Verfasser, welcher

nicht vor der Karolingerzeit geschrieben hat, hat sich Gedanken

und Worte massenweise von Andern geborgt. Besonders Dichter

hat er ausgeschrieben. luvencus und Sedulius hat er an vielen

Stellen beniitzt; von Eortunat scheint er nur das Lob der pariser

Geistlichkeit (II 9) gekannt zu haben, hat aber dies an verschie-

denen Stellen fast ganz ausgeniitzt. Die einzelnen Nachweise

gibt Strecker.

(Form) Die Uberschrift nennt die Vita ‘rethorice atque

commatice (— in Kurzzeilen?) expolita’. Dann sagt der Verfasser

am SchluB seiner Arbeit:

495 Satis fecisse me reor succincto carmine plectro;

plura nam referre gravor, nec^sse quoque nec opinor.

497 Haec paiica hexametris reciprocdsse studui verstculis,

adludentibus digitis tanti amore antestitis.

499 Cur aiitem haec metrica voluerim immbque perpanca

500 ratione compbnere non differam breviter explanare.

Also 1000 Kurzzeilen stehen der Ilntersuchung zu Gebot, und

doch liegen hier ganz besondere Schwierigkeiten vor.

(R e i m und Alliteration) Die 500 Langzeilen zerfallen alle

in 2 Kurzzeilen, deren Endsilben durch Reim gebunden sind, aber

10 *
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nicht inun pr, sondern nur meistens, wie das ja in der mittellatei-

nischen Dictating vor 1100 Mode ist. Alliteration gait in

der lateinischen Stilistik des seclisten Jatahunderts und spater als

Feinheit. Ich setze auch aus diesem Gedicht einige Proben hierher.

11 Nitor ampere modo opus olimque optatum,

Conor componere novam canendi congruam liram.

234 Confestimque morbus mortem, morbidus accepit salutem.

247 Post dictum viduata suis arbusta aruit sucis

et siccis demum medvdlis permansit mdrtua ramis.

324 Liistrat passibus agros paradysi amoenos.

419 Dives nunc municipius nomen nanctus Noviomo.

435 sani remeant propere salutem mirantes celerem,

Cursitant inde ovantque confessorem ubique praedicant.

Quos ergo tibi pro lantis dignos demus honores,

beatissimi bonis Ctaisti referte donis.

454 mens cuius stabilis sapientia, comis et consiliatrix

Prudentia nempe sagax alacer et fortis animo,

deo subditus soli, summo supplex tonanti.

Te nam ditavit honore alto quern Cbristus amasti

458 throno tonans sublimi SUmmi filius dei.

Ofter zieht die Alliteration sich durcb eine lleihe von Zeilen,

wie z. B. Y. 209-217.

Je 2 Kurzzeilen bilden eine Langzeile, je 2 Langzeilen ein

Paar, nach dem fast immer kraftige Sinnespause eintritt.

Zeilenbau. Die Kurzzeilen, die ersten wie die zweiten,

scliliejlen meistens sinkend, doch aucb so oft steigend, daB keine

Regel zu Tage tritt. Yor der letzten Hebung stehen recht oft

2 Senkungen (Christus amasti), doch auch Schliisse, wie summi pa-

tris verbum, sind nicht selten. Dagegen der inn ere Bau der
Zeilen stellt Rathsel. Der Dichter sagt, in den oben citirten

SchluBversen, er schreibe Hexameter; handgreiflich ist, daB das
keine quantitirenden sind. Anderseits theilt er jeden seiner Hexa-
meter durch Reim in 2 gleiche Kurzzeilen. So bam Traube leicht
zu dem TJrtheile (Script. Merov. IV, 1902, 655): ‘versus ratione
rythmica ita compositi sunt, ut vox sexies attollatur, factaque in-
cisione temae sublationes sibi respondentes eadem syllaba termi-
nentur’. Winterfeld stimmt (im Philologus 62, 1903, S. 479) Trau-
be’s Urtheil vollig bei.

Allem, was fiir Hebungen (sublationes) sind dies? In den
Worter zahlenden Gedichten, die ich hier behandle, gibt es nur
eine Art von Hebung, den vollen Wortaccent. Ein Wort, und ware
es imperatorum oder exportaveramus, hat nur einen vollen Ac-
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cent, also nur eine Hebang
;
in der Zeile stehen nnr so viel He-

bungen, als gewichtige Worter. So lautet das Gesetz in dem

II. Prolog des Antiphonars und bei Dhuoda, so in der Widmuug
des Hadrian und in den kleinem Gedichten, welcbe Her zur Spracbe

kommen. Anderseits werde ich gegen Ende dieser Untersuchnng

darauf binweisen, daB schon vor 700 in der vierbebigen Xachah-

mnng der ambrosianischen Zeile, welehe ich 1908 nachgewiesen

habe, zuerst der Nebenaccent anerkannt worden ist. Er be-

rubt auf der Wellenbewegung des Sprechens und er bewirkt, daB

yon 3 unwichtigen Silben die mittlere, von 4 oder mehr unwich-

tigen Silben die zweite oder die dritte durch einen Nebenaccent

zur Tragerin einer Hebung nicht nur erhoben werden kann, son-

dern erhoben werden muB. Dies Gesetz herrschte dann in der

ganzen mittellateinischen Dichtung
:
gaiideamus igitiir, iuvenes dum

sumus; imperatorum, exportaveramus.

Wie macht es nun derYerfasser derYita Eligii? Zahlt er,

wie der Brief des Hadrian nur die vollen Accente, also die ge-

wichtigen Worter, gestattet folglich in den Senkungen beliebig

viele unwichtigen Silben? Oder anerkennt er den Nebenaccent,

zahlt also die Hebungen, erlaubt also in der Senkung nicht mehr
als 2 unwichtige Silben?

Die Antwort ist eine merkwiirdige : derVerfasser dieses Rythmus
mengt A lies. Erstens kiimmert er sich nichts um den Neben-

accent und zahlt nur gewichtige Worter, also voile Hebungen, mit

beliebig vielen Silben in der Senkung:

81 idemque iilcera c'lcatricum more fovSns evangelico.

Zweitens recbnet er den Nebenaccent:

19 non quaeras hie aut fumos Dbnatistarum vanissimos.

Ja, drittens hat der Mann sogar mancbmal die Icte des quant.

Hexameters als Hebungen verrechnet. Z. B. die erste Kurzzeile von

182 progenitum caeli regnum vocabit sublime

bringt nur 2 voile Wortaccente, und keinerlei Nebenaccent ist vor-

banden. Dagegen hat dieser Hexameter 3 Versicte, wie bei Ju-

vencus I 79B:

progenitos caeli regnum sublime vocabit.

Dieses Gemengsel von drei verschiedenen Prinzipien der Betonung

ist so seltsam, daB ich fur gut halte, es im Einzelnen zu belegen.

I Nur gewichtige Worter werden gezablt
;
von Nebenaccent

ist keine Rede; die Silbenzahl der Senkungen ist nicht beschrankt.

Derartige Zeilen bilden weitaus die Mebrzahl. Einsilbige
Worter konnen die Hebung tragen, konnen aber auch neben einer

betonten Silbe in die Senkung riicken:
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57 at contra superbos pugnaei mente rebelles.

310 haec verba extrema fundebat poscens in hora.

454 mens cuius stabills sapientia comis et consiliatrix.

In den sebr zablreicben Zeilen dieser Betonnngsart stehen

meistens einsilbige oder zweisilbige Senkungen. Allein aucb oft

stellen dreisilbige, manchmal viersilbige. ja bie und da fiinfsilbige

Senkungen sick ein:

14 vix anlmis committo potentem meis carpere tramen.

15 opto qubque ut sanctificus adsit narranti spiritus

16 puroque inrlget ut mentem canentis pectore amne.

31 idcirco celeri volatu adgrediar iamque propbsitum.

33 fi'dt igitiir in dlebns Lotharii regls vcnfirandus.

65 pnrgarS elaborans prius 64 dictls corripiebat solum.

83 sed inter haec hoc mirandum iind6 tot thBsaiirl perBgrino.

87 a cuius largitate positi nec longe absentaverunt se monachi.

88 et sicubi pede (ire) non poterat misso mimert* circuibat.

92 ut quae construxBrat coBnobia niillam patBrBnt IndTgentiam.

95 is inter epulas optimatum more trium pilerorum.

152 ex baptismo et paemtentia polllcens aboleri peccata

259 patBr pBrBgrmbrum pius defensor pauperum pro vidus.

329 ibi possidet regnum, cui tempera non succedunt per aevum.
500 ratione componere, non differam brevltBr explhnare.

432 quae ibi iiigiter misericordis Christ! opBratur dementia.

Im Anfang der Halbzeilen stehen oft 1 oder 2 Senkungen, wie
373 gratiilatur dominus Christus

;
ja sogar 3 scheinen zugelassen in

:

84 ut iiigiter ministraret ubbriusque et abundaret.

344 eriimna omnino procul nec violenta subripit (subrepit?)

famis.

In all diesen Stiicken entspricht der Zeilenbau dieses Rytkmus
hber Eligius den andern Wbrter zahlenden Gedichten: keinerlei
Nebenaccent und keine Beschrankung der Senkungen.

II Nebenaccente in dem Eligius-Rythmns. Yiele Kurz-
zeilen dieses Rythmus enthalten nnr 2 gewichtige AYbrter, z. B.

34 speculum vOcitat.us siii nbminis Eligius.

Hie cliristiima prosapia saeculariter natus
36 Aquitaniae Galliae originaliter genitus

Lemuveceno in caespite liberaliter brtus.

DerA'erfasser will 2x3 Hebungen in jederLangzeilegeben. Diese
smd hier vorhanden, wenn wir auBer den vollen Wortaccenten auch
noch die Nebenaccente. — 1 in jeder Kurzzeile, — rechnen, welche
ich mit dem Accent Gravis bezeichne. So laufen allerdings in
demselben Gedicht zwei Principe neben einander: in der einen
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Zeilenmasse werden nur voile Accente gerechnet and 3, auch 4

und 5, Silben in der Senknng zugelassen; nach dem andern kann

anch Nebenaccent eine Hebung stiitzen und stehen in der Senknng

nur 1 oder 2 Silben. Die natiirliche Folge ist haufige Unklarheit.

Der Stern, welcher meistens daraus leitet, ist der Grundsatz, daB

in jeder Kurzzeile 3 Hebungen stehen sollen.

95 is inter epulas optimatum more trinm puerorum.

47 sedibusque externis exulavit pluribus annis.

257 Fiiit salus orfanorum redemptorque captivorum,

consolator debilinm numerator largus egenum,

259 pater peregrinorum pins defensor pauperum providus.

247 Post dictum vidnata suis arbusta aruit sucis.

All die viersilbigen oder fiinfsilbigen Worter hier konnen anf

der ersten Silbe Nebenaccent erhalten und dort die erste Hebung

tragen. Allein optimatum, puerorum, exulavit, orfanorum, mune-

rator, peregrinorum und vidnata diirfen hier diesen Nebenaccent

nicht erhalten, weil die Kurzzeilen sonst 4 Hebungen zahlen; da-

gegen sedibusque und consolator mtissen den Nebenaccent erhalten,

weil sonst die Zeile nur 2 Hebungen zahlt; endlich 257 ist ent-

weder redemptorque captivorum zu betonen oder redemptorque

captivorum.

Eine andere Unsicherheit entsteht oft, wenn einsilbige Worter

im Verse stehen:

91 et illud qua pietate 101 strato in pavimento.

102 hoc reputabat pro lecto ex consuetudine noctu.

174 hos gradiendo movens moderando et illos trahens.

198 ipsum tarn cbnfessorem. 200 verborum nam largitate.

252 virtute mens obtinebit. Etwas anders:

167 baec monita Eligius 179 is omnia legitime.

Erhalt in den ersteren Beispielen das einsilbigeWort qua, in,

nam etc. einen Nebenaccent, so darf die erste Silbe des folgenden

groberenWortes einen solchen nicht erhalten, und umgekehrt. Erhalt

in den beiden letzten Beispielen die Endsilbe ta und a einen Neben-

accent, so mufi haec und is unbetont bleiben, und umgekehrt. Frei-

lich ist hier Nebenaccent auf der Endsilbe selten.

Sehr zahlreich sind die Zeilen, in denen die erste Hebung

durch Nebenaccent auf dem Anfang eines langeren Wortes ersetzt

wird. Dies Wort schliefit meistens mit Paroxytonon

:

69 adventasset vel monachus. 70 replebatur conlata.

72 lassabunda vestigia. 118 traherStur ad poenam.

52 centiplicata capiet. 73 augmentabatur in melius.

80 famulabatur ut servus. 114 diligebatur a rege.
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Zahlreich sind die Zeilen, in denen der SchluB des Anfangs-

wortes durch que accentnirt wird nnd nnn der urspriingliche Haupt-

aecent des Wortes bald bleibt, bald geriiekt wird.

60 animoque fortissimos habituque conspicnns.

Ill praesentiaque refellens. 125 aliaque quam pMrima.

68 operibusque eximiis. 384 nectareosque odores.

226 vesanique spiritus. 379 rubentesqne et rosas.

Seltener schlieBt das erste groBeWort mit Proparoxytonon:

242 imperaverit fractiferae. 262 sitientibus haustum.

362 modolamina cantos. 476 exuperantia favos.

Nicht oft schlicjit die Zeile mit dem langeren Wort, so daB

die zwexte Hebung der Zeile durch Nebenaccent gebildet wird

:

34 speculum vocitatus. 63 delictoque commaculatum.

166 iustissimae retributiones. 269 semperque circumspiciens.

371 omnimodis consummatione. 416 se deus diligentibus.

Sehr selten wird die letzte Silbe eines Proparoxytonon, wie

in iuvenes dum sumus, durch Nebenaccent zur Hebung erhoben;

180 nominis exemplo. 305 igitur Eligius. 333 florigera in sede.

Ill Die Hebungen durch metrische Vershebungen
ersetzt. Der Verfasser des Eligiusrythmus hat aus Sedulius,

Eortxmat, Lactanz de Phoenice und aus Juvencus sehr viele Hexa-
meter entlehnt, diese aber fast immer so hergerichtet, daB die

entlehnte Zeile entweder 3 voile Wortaccente enthielt oder 2 voile

Accente und einen Nebenaccent. Wenn sich aber nun eine Anzahl
von ersten Kurzzeilen finden, deren Anfang nicht 3 voile Accente

oder Nebenaccente enthalt, aber wortlich aus einem Dichter abge-
schrieben ist, so folgt, daB dem Verfasser des Rythmus hier die

Autoritat des Dichters geniigte, daB er also hier die 3 rytbmischen
Hebungen durch die 3 Versicte des entlehnten Hexameterstiickes
fur ersetzt hielt. Z. B.

145 assiduis monitis ad pascua vitae invitans

enthalt in der ersten Kurzzeile nur 2 voile Accente und keinen
Nebenaccent, ist also eigentlich falsch. Aber Fortunat II 9, 40
bietet assiduis monitis ad pascua salsa vocatus

; hier enthalten die
2 beniitzten Wdrter 3 metrische Versicten.

158 stipatus celsa index in s4de paterna
enthalt im Antang absolut nur 2 Hebungen der Wbrtaccente : aber
bei Juvencus IV 260 stipatds celsa- iudex in sede sedebit ent-
halten die 2 Worter 3 voile Vershebungen. So wird man meine
Annabme gerechtfertigt finden. Immerhin ist sie so sonderbar,
daB ich die Falle hier aufzahle. Sie bilden bei unserm rythmischen
Dichter alle den Versanfang; ebenso bei den ausgeschriebenen
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Dichtern, mit Ausnahme gerade des 1. Verses innumeros homines;

denn Juv. Praef. 6 lautet: sed tamen innumeros homines. 182 pro-

genitiim caeli regnum vocabit sublime = Juv. I 795 progenitos

caeli regnum sublime vocabit 286 his similis mitis quos man-

suetudo coronat = Juv. I 492. 315 magnificas laudes = Juv.

I 131. Zweifeln kann man in Anfangen wie 320 qua levis aerios

= Sedulius I 180; betont man hier das einsilbige Wort qua levis

aerios, so sind die gewohnlichen 3 vollen Accenthebungen vor-

handen. Eben der Art sind 291 hue veniat athleta = Juv. IV 269

hue veniant sancti. 322 quam bene fulmineos = Sed. 1 184. 341 non
scelus infandum u. 348 nec cadit ex alto = Lact. Phoen. Die

folgenden Verse sind so deutliche Entlehnungen, so daB die me-

trischen Anfange in 467 u. 468 (477?) nicht befremden konnen:

465 cuius (nempe) stelliferum fecit sapientia polum,

fundavit (et) terras vestivit floribus agros.

Formavit hominem, solum ratione replevit,

468 vivificans sicciim saero spiramine lutum.

477 quas tibi persolvet tanto pro munere grates.

In den SchluBversen 487—494 hat der Verfasser asklepiadeische

Verse des Prudentius abgeschrieben, theils so wortlich, daB sie

seinen Versregeln sich nicht fiigen, theils mit solchen Zusatzen,

daB sie den gewohnlichen gleichen.

Aufierdem scheinen noch etliche Zeilen 4 voile Wortaccente zu

enthalten statt 3: 8a 8b 86 a (ipse?). 88a (ire?). 90a 90b 112\ 123b
.

124a 124b . 194b
. 212a 22ob

. 243 a
. 272b

. 303a
. 365a

. 412. 427 (sancta?).

440 (viribus?). 451 (sola?). 463. Die hier vorliegenden Schwierig-

keiten weifi ich nicht zu losen.

Wenn meine Ansicht von den rythmischen Formen dieser

Eligius-Vita richtig ist, so gehoren dieselben allerdings zu den

sonderbarsten und verwickelsten dieser Zeiten.

Die Verse der Dhuoda.

Als ich 1908 die mittellateinischen Hebungsverse untersuchte,

kam ich auch zu den Versen der Dhuoda; vgl. diese Nachrichten

1908 S. 59—70. Diese vomehme Frau hat 824 in Aachen ge-

heirathet, war dann Herzogin in Septimanien und hat als Witwe
842 in Uzes nahe der untern Rhone ein Handbuch fiir ihren Sohn

Wilhelm geschrieben. Ihre Ausdrucksweise ist unbeholfen und

incorrekt. In das Buch, das Ed. Bondurand 1887 zum ersten Mai

herausgab (Le Manuel de Dhuoda, Paris), hat sie auch 4 Gedichte

eingesetzt, im Ganzen etwa 380 Kurzzeilen. Ludwig Traube hat

3 dieser Gedichte wieder herausgegeben und ihren Bau besprochen
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in seinen ‘Karolingischen Dichtungen’ = Sehriften zur germanischen

Philologie, 1. Heft 1888. Ans dem ersten Gedicht (Bondurand

S. 47, Traube S. 141) will ich einige Strophen hersetzen:

2 Hoc a me ceptum tu perfice clemens.

quamquam ignara, a (ad cod.) te perqniro sensum.

G Xd te, ut valeo, poplite flexo (ilexu cod.)

gratias refero conditori largas.

9 Licet sim indigna fragilis et exul,

limo revoluta trahens ad yma.

11 Centrum qui poli cdntinens giro (girum cod.)

pontum et arva concltidis palmo.

17 Jubilet iocimdus (-dos cod.) cursu felici,

pergat cum virtute fulgens ad siipra.

18 Omnia semper a te apta petat;

qui das sine fastu dona illi sensum.

20 Veniat in eum larga tua gratia

pax et securitas corporis et mentis.

Zeilen, wie die der 11. Strophe, stehen in den Gedichten sehr

viele, ja in der Uberzakl. So kam Traube ganz natiirlich zu dem
Gedanken, dies seien rythmische Adonier. Aber sehr viele dieser

Kurzzeilen haben mehr als 5 Silben, oder richtiger mehr als 3 Sen-

kungen, indem sie vor der ersten Accenthebung eine oder mehr
Senkungen zulassen, zwischen den beiden Accenthebungen oft 3,

ja 4 Senkungen einschieben und den SchluG der Kurzzeile statt

mit Paroxytonon ziemlich oft mit Proparoxytonon ausklingen lassen.

Hun hatte ich freilich nachgewiesen, daB in den alten Rythmen
oft eine Silbe der Zeile vorgesetzt wurde. Dies beniitzte Traube

und erklarte all diese Zeilen fiir rythmische Adonier, theils regel-

rechte zu 5_u, theils erweiterte. Allein fiir solch schrankenlose

Erweiterung hat er keinen Grand und keinen Beleg beigebracht.

Denn dann miiBte man jede Kurzzeile, welche 2 Accenthebungen
in sich schlieBt, Adonier nennen.

Ich rang 1908 mich mit vielen Miihen von Traube’s Adonier-
theorie los und erkannte, daB Dhuoda’s Kurzzeilen auf 2 voll-

betonten Hebungen ruhen, um welche sich die Senkungen mit
groBer Freiheit bewegen. Nebenaccent gibt es nicht, und die
letzte Silbe der Kurzzeile wird nicht als Hebung gerechnet. Ich
kann mich freuen, dafi die ‘Ubersicht der Zeilenarten Dhuoda’s’,
welche ich 1908 S. 6G/67 gegeben habe, sich vollig mit dem deckt,
was ich aus dem II. Prolog des leoner Antiphonars hervor geholt
habe, die neue Art der Rythmik, welche die gewichtigen, voU-
betonten Worter abzahlt.
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Dhuoda ist aber nicht so reinlich in dieser rythmischen Form,

wie der, welcher den Prolog des Leoner Antiphonars geschrieben

hat. Es ist erfreulich fiir mieh, dafi die Erscheinungen in den

Knrzzeilen der Dhuoda, welehe icb 1908 auf S. 66 als ‘Ausnahmen’

getadelt habe, im Prolog gar nicht vorbommen. Als Ausnahmen

habe ich aus Dhuoda wenige Viersilber, wie clemens deus, und

3 Fiinfsilber wie diri vulneris, notirt : im Prolog steht kein solcher

Vers. Als sehr seltene Ausnahme habe ich bei Dhuoda notirt

die Kurzzeile ‘ad genitorem’ oder den Nebenaccent ‘resolutionis’

:

im Prolog findet sich nichts der Art. Dann habe ich als Rauh-

heit des Dhuodanischen Zeilenbaus notirt, daB sie ein zweisilbiges

Hilfswort der Sprache oder 2 einsilbige oft als unbetont iiber-

springt (s. oben Str. 2 a t6; 18 a te, sing, ill!
;
20 tua), ja daB hie

und da gewichtige zweisilbige Worter (etwa 7 Mai) in Senkungen

iibersprungen werden: im Prolog findet sich nichts derartiges,

auBer daB vielleicht in der letzten Zeile Ibi iibersprungen wird.

Im Ubrigen stimmt Alles iiberein, ja sogar der Argwohn
gegen die Achtsilber. Im Prolog habe ich notirt (oben S. 124),

daB von 6 Achtsilbern des Druekes 5 durch Verschleifung von

ie ii und io siebensilbig werden konnen und daB der 6. aus einem

andern Grand zweifelhaft ist: aus Dhuoda’ s 380 Zeilen habe ich

iiberhaupt nur 5 Achtsilber notirt.

(Strophen). Der Prolog bindet 2 Langzeilen von je 2 Kurz-

zeilen zu einer Strophe. Ganz ebenso das 1. Gedicht der Dhuoda

(s. die gegebene Probe). In dem 3. Gedicht, Dhuoda’s Grabschrift

(Bondurand S. 240, Traube S. 148), stehen dieselben Paare von

2 Langzeilen
;
doch steht hinter jedem Paar als Refran eine Lang-

zeile, deren erste Halbzeile meist nur 4 Silben in 2 Wortern

zahlt. In dem 4. Gedicht (Bondurand S. 225, bei mir S. 69) ver-

mochte ich nicht einmal bestimmte Langzeilen auszusckeiden, nock

weniger bestimmte Strophen. In dem 2. Gedicht (Bond. S. 228,

Traube S. 145) war Dhuoda durch ihre Gelehrsamkeit beeinfluBt.

Sie schreibt in Strophen von 7 Kurzzeilen = 3 ‘/a Langzeilen; das

soil gewiB eine Nachahmung der sapphischen Strophe sein. die ja

in diesen Zeiten das ParaderoB der quantitirenden und der ryth-

mischen Dichter war.

Zu bemerken bleibt, dafi Dhuoda’s Gedichte in dem nordlichen

Theil des ehemaligen Westgothenreichs (Gothia) entstanden sind,

der Prolog in dessen siidlichem Theile.
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Die Preces 'Amara nobis’.

Martin Gerbert, Monnmenta veteris litnrgiae Alemannicae,

II 1779, hat S. 89 aus der Wiener Handschrift 1888 (Denis I

S. 3028) fol. 109a folgendes Stiick gedruckt:

PRECES ANTE ALTARE PRIMA DIE.

Clamemus omnes una voce: Domine miserere.

1 Amara nobis est vita nostra. D. mis.

Precamur excelse fidem largire. D. mis.

3 Curvamur peccatis obprimimur malis. D. mis.

Deb'cta dele pater concede. D. mis.

5 Excelsus respice pins indulge. D. mis.

Flagella remove veniam tribue. D. mis.

7 Exaudi nos deus pater pie. D. mis.

Rune et in aevum salva mundum. D. mis.

9 Ymnum dicamus tibi Christe. D. mis.

Gloria tibi aeterno patri. Domine miserere.

Clamemus.

Der Text ist in der Handschrift in diesen abgesetzten Zeilen

mit Neumen geschrieben. Der SchluB ist stets geschrieben dfie

miserere. In Z. 1 ist Amara verwischt und schwer zn lesen.

Gerbert lieB drucken: ‘Deipara’. Ygl. Eccles. 30,17 melior est

mors quam vita amara. Z. 7 Gerbert iibersah ‘dens’. Z. 9 hat

die Hft: dne dfie miserere; schon Gerbert hat das eine due weg-

gelassen. 10 die Hft hat nur loria.

Die Wiener Handschrift ist in der Ottonenzeit in Mainz ge-

schrieben- Aber dennoch stammt dies Gebet vielleicht auch aus

dem Westgothenland. Denn im Breviarium Mozarabicum (Migne

Patrologia 86) steht sowohl Sp. 167 ad sextam secnndo die ieiunio-

rum kal. Januar., wie Sp. 294 ad sextam quarta feria primae do-
‘

minicae in quadragesima folgender Text: Preces.
Clamemus omnes una voce : Domine miserere

1 Amara nobis est vita nostra. D. mis.

Delicta dele pacem concede. D. mis.

Inclina aiirem tuam ad precem nostram. D. mis.
Parce delictis et subveni de caelis. D. mis.

Domine miserere’ ist mit P bezeichnet, weil dieser Refran
von einem Andern gesprochen wird.

‘Clamemus omnes una voce domine miserere’ ist eine Einleitung,
welche auch andern BuBgebeten vorgesetzt ist. Die folgenden
Bitten waren alpbabetiseh geordnet; davon hat die wiener Hft
einen magern Auszug, das mozarabische Brevier einen klaglichen
Rest.

°
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Der wiener Text bietet 22 Kurzzeilen, das Brevier noch 4

neue. Yon den wiener Kurzzeilen sind 4 zu 4_u, 11 zu 5_u, 3 zu

6u— und 4 zu 6_u. Die 2 neuen mozarabischen sind mir ver-

dachtig; denn ‘inclina aurem tuam' wie ‘et subveni de caelis’ geben

7_u; dazu ist sowohl ‘tuam’ wie ‘et’ iiberfliissig und gegen den

Stil dieser Gebete.

Die Paare von Kurzzeilen entspreeben den obigen Unter-

suchungen. Nur die 4 Yiersilber wie ‘iina voce’ finden sich im

Prolog gar nicht, bei Dhuoda sind sie als Ausnahmen zu bezeichnen.

Wenn auch die Praxis sowohl diese Viersilber ‘salva mundum’

wie die Fiinfsilber mit steigendem Sehlusse ‘diri viilneris’ gemieden

hat, so sind sie doch nach der Theorie zulassig; denn sie ent-

halten zwei gewichtige Worter. Da sowohl der Prolog wie Dhuoda

diese Zeilen von 4_c und 5u_ meiden, scheinen sie von den ryth-

mischen Dichtern, welche in ihren Zeilen die vollbetonten Worter

zahlten, als zu kurz mit Mifitrauen behandelt worden zu sein.

Und doch gab es eine Seitenthiir, durch welche auch solche Yier-

und Fiinfsilber in groBer Zahl hinaus gelangten und zum Gehor

des Volkes.

Der Litaneien-Ry thmus.

Es ist eine neue Rythmik, die ich hier darlege; allein in der

Praxis war und ist sie fast verbreiteter als die andern. In und

auBerhalb der Kirchen erschollen friiher oft die Litaneien. Da
wurde hinter einander vielleicht 100—200 Mai dieselbe Zeilenart

wiederholt und zwar in der fur das Volk eindringlichsten Weise.

Denn die erste Halbzeile recitirte der Priester, die zweite Halb-

zeile das Yolk. Der Priester hob an ‘Sancta Maria’, das Volk

respondirte: Ora pro nobis. Dann nahm der Priester einen neuen

Namen ‘Sancte Johannes’, das Yolk respondirte wieder ‘ora pro

nobis’. Die wechselnden Namen waren freilich von verschiedener

Lange z. B. Juste, Justine, Justiniane. In Wahrheit laufen in den

Litaneien ohne irgend welche Riicksicht die Namen der verschie-

densten GroBe durcheinander. Z. B.

Sancte Paiile: Thoma, Line.

Sancte Stephane: Barnabas, Rustice.

Sancte Philippe: Silvester, Corneli.

Sancte Hippolyte: Chrysogone, Cyriace.

Sancte Cypriane: Tranquillme, Valentine.

Sancta Anastasia: Hieronyme, Theodosia.

Sancte Sebastiane: Valeriane, Apollinaris.

Sancta Emerentiana.
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All diese Litaneienrufe :

;Sancte Paule ora pro nobis’ bis

‘Sancte Valeriane ora pro nobis’ sind gleich nur nach dem Gesetz

der Rythmik. welche dieWortgroCen in der Zeile zahlt. Natiirlich

aber warden all diese Litaneienzeilen in demselben Tonfall reci-

tirt. Die oben gedruckten Preces sind den Litaneien sehr nahe

verwandt, und wenistens nahe verwandt ist das folgende Gebet,

das in der Handschrift mit Laetania betitelt ist.

Die Litanei !Rex salvator alme’.

In der Wiener Hft 1888 fol. 10Sa steht vor den eben be-

sprochenen Preces ‘Amara nobis’ das folgende Stuck, und Martin

Gerbert hat deGhalb in seinen Monumenta vet. liturgiae Ale-

mannicae II 89 es unmittelbar vor jenen Preces gedruckt. Die

dichterische Form scheint er nicht bemerkt zu haben. Die Lang-

zeilen sind in der Hft abgesetzt und beginnen alle mit einer Ma-

juskel, doch sind alle zweiten Zeilen (also 2 4 6 usw.) etwas ein-

geriickt, so daG je 2 Langzeilen ein Paar zu bilden scheinen. Ich

drucke deshalb alle zweiten Langzeilen mit einem kleinen Anfangs-

buchstaben. Alle Zeilen sind neumirt : aber, so viel ich sehe, haben

alle Langzeilen dieselben Neumen.

LAETANIA

a b C

Rex salvator alme • suscipe nostrarum • munuscula precum.

2 indulgere ndbis • dssis tuis servis ' scdlere gravdtis.

O sdncta Maria • mater atque virgo
'
postula pro nobis

4 archdngele summe • Michabel ut ddi • postula pro nobis.

Condlgne Gabrihel ' fortitudo dei ’ postula pro nobis.

6 o consors Raphahel * medicina ddi • postula pro nobis,

O dlmitas sancta • patriarehdrum
'

postula pro nobis.

8 o sdrs impleta deo ' virtutis prophdticae • postula pro nobis.

O principdlitas • apostolorum * postula pro nobis.

1 0 o mdrtyres sancti • veniam precdmini • pro peccdtis nostris.

Confessores sancti - precibus assiduis
*
poscite pro ndbis.

12 o celsi patroni - monachi bedti
-

poscite pro nobis.

0 sanctdrum chori - virginum corusci
-

poscite pro ndbis.

14 faventes sanctdrum - vidudrum prdces ’ nobismet nunc prdsint.

Insontes pueroli ' mdrtyrum floretum - poscite pro nobis.

16 o sancti vos omnes -

virtiites innumere -

poscite pro nobis.
Maligno ab hdste - ut deus defendat - nos blc et in aevum.

18 a gente pagdna -

ut deus defendat - nos hie et in aevum.
Ab omni terrdre -

ut deus defendat ' nos hie et in aevum.
20 ab omni perlculo - ut deus defendat - nos hie et in aevum.

1 t aurae temperiem - bdnam ac frugiferam - det nobis salvdtor.

22 ut cbmmoditatem -

aeris rordntis -

det ndbis salvdtor.
Ft imbrem fetosum - bona germindntem -

det ndbis salvdtor.
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24 ut tranquillam vitam * pdcem et perdnnem det nobis salvator.

Ut indulgentiam • criminum nostrorum * det nobis salvdtor.

26 ut summum pastorem 1 apostolicum • dominus conserved

Ut dignum pontificem • N. dominum * dominus conservet.

28 ut Ottonem regem * et eius exereitum • dominus conservet.

Ut per totum orbem • aeclesiam sanctam 1 dominus conservet.

(No ten zum Texte) Z. 1 Die Handschrift hat ‘precum’,

Gerbert druckt pr. 4 Die Hft hat: Michahel ut di (dei). Ger-

bert druckte: Michahel virtus dei. Das scheint sehr gut, verstofit

aber gegen meine rythmische Regel. DeBhalb qualte ich mich,

bis ich sah, dafi ‘virtus’ sicher falsch ist. Isidor, Orig. YII 5, 12

erklart in § 10 Gabrihel vertitur fortitudo dei, § 13 Raphahel

interpretatur curatio vel medicina dei and in § 12 Michahel inter-

pretatur Quis ut deus, und bei Gerbert selbst wird S. 91aunten

aus derselben Wiener Hft eine Litanei gedruckt, worin nach der

Maria Michael angernfen wird mit den Worten ‘Snmme sedis

minister 1 quis ut deus Michahel 1 cum supernis civibus 1 nos

iuvato precibus. In unserem Verse ist also !

ut’ sicher echt. Aber
den Genitiv ‘dei’ versteh ich nicht; und weiter: muB ‘quis’ einge-

setzt und muB ‘deus’ geschrieben werden? Z 12 o celsi: Gerbert

hat diese ganze Langzeile weggelassen. Z 16 vos (cor omnes)

hat Gerbert weggelassen. Die Zeile 20 (Ab omni periculo) steht

bei Gerbert zwei Mai, vor der Zeile 19 und nach derselben. Z. 22

statt ‘rorantis’ druckt Gerbert ‘roris’
;

s. nachher.

(Zeilenpaare?) Wie bemerkt, haben aJle Langzeilen die-

selben Neumen. Aber alle zweiten Langzeilen sind in der Hft

eingeriickt; ich habe dieselben mit kleinem Anfangsbuchstaben

drucken lassen. Das deutet darauf, daB je 2 Langzeilen ein Paar

bilden. Vielleicht wurde das durch den Vortrag markirt, z. B.

indem je die erste Zeile durch den Priester, je die zweite durch

seinen Gehilfen vorgetragen wurde. Eine wichtige Frage ist,

ob die paarweise Anordnung der Langzeilen durch den Inhalt be-

statigt wird. Allerdings. Das erste Paar redet Christus an. Dann
werden in Z. 3—16 die Patroni angernfen und zwar in den Z. 3—

6

Maria und die Erzengel, in den Z. 7—15 die gewohnlichen Kate-

gorien
;
Z. 16 faBt zum AbschluB die himmlischen Geister (virtutes)

und die einstigen Menschen (sancti) zusammen. Die Zeilen 13/14

rufen Frauen an, virgines und viduae, bilden also ein richtiges

Paar. Ebenso ist es natiirlich, daB eine neue Sache anch mit der

1. Zeile eines Paares begonnen wird. So beginnt mit Z. 3 die

Anrufung der Patroni, mit Z. 7 die der Sancti.

Mit Z 17 begin

n

en die Bitten und gehen bis Z. 29. Die Bitten

umfassen also 13 Zeilen. Das ist verdachtig. Wir haben hier
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noch ein weiteres Hilfsmittel dadarch, dafi dieselben Korzzeilen

im SchluB mehrerer Langzeilen wiederholt werden. Die 4 Lang-

zeilen 17—20 geben offenbar 2 richtige Paare (gegen Feinde tmd

Heiden, gegen Schrecken nnd Gefahr). Die 4 letzten Zeilen des

Gedichtes, Z. 26—29, geben offenbar ancb 2 richtige Paare: Pabat

und Bischof, Kaiser nnd Yolk dominus conservet. Also ist hier

die Abtbeilnng der Hft falscb: die beiden letzten Zeilenpaare

mlissen beginnen mit ‘Ut snmmnm’ und mit ‘Ut Ottonem’.

In den iibrig bleibenden 5 Zeilen 21—25 ist also eine Zeile

zu viel oder zu wenig. Die beiden Zeilen 24 und 25 geben ein

ertragliches Paar. Aber die 3 Zeilen 21 22 und 23 bereiten

Schwierigkeiten. Um gutes Wetter und um Fruchtbarkeit wird
in den Fiirbitten oft gebeten (vgl. diese Nachrichten 1912 S.89—108,

bes. S. 100 und 105). So ‘Pro iocunditate serenitatis et oppor-

tunitate pluviae atque anrarum vitalium blandimentis ac diversorum
temporum prospero cursu; oder: Pro aeris temperie (ac fructu) et

fecunditate terrarum; oder: Pro abundantia frugum et tranquillitate

aerum; oder aus unserer wiener Hft bei Gerbert II 91: aeris

temperies terraeque fertilitas. Gegen die Zeilen 21 und 23 unserer
Litanei ist also nichts einzuwenden. Neu und selten ist Z. 22,

welche commoditatem aeris rorantis erwahnt. Eine Fiirbitte um
reichlichen Thau kenne ieh sonst nicht. Fehlt Z. 22, so ist das
Paar 21 und 23 tadellos. Doch der Yerfasser dieses Gebetes ist

kein schlechter Stilist und hat eigene Gedanken und, wenn er ein
Siidlander war, wo die starken Thaufalle wichtig sind l

), so kann
die Zeile echt sein. Dann aber miiBte eine Zeile mit einer ahn-
licben Fiirbitte ausgefallen sein und, da Z. 22 inhaltlich der Z. 23
sehr nabe riickt, ware die Liicke wohl nach 21 zu setzen. Er-
ganzen wir eine Z. 21 a

,
so ergibt sich noch ein anderer Vorteil.

Das Paar 1 und 2, die Anrede Gottes, leiten die Litanei ein;
7 Zeilenpaare (Z. 3—16) rufen die Patroni an und, wenn wir Z. 2D
erganzen, geben wiederum 7 Paare der mit ‘ut’ beginnenden Zeilen
den Inhalt der Bitten. Solch architektoniseher Ban lafit sich in
manchem mittellateinischen Gedicht nachweisen.

Die rythmische Form der Litanei ‘Bex salvator alme’.
Sicher ist, daB die Form dieser Litanei eine dichterischc sein soli.
Die 29 Langzeilen lassen sich in je 3 fast gleiche Kurzzeilen zer-
legen. Klar ist auch, daB die 87 Kurzzeilen fast stets aus 6 oder
i >Alben bestehen und daB die Sechssilber fast stets sinkend
schliefien.

1) In der Bibel wird Thau und Regen oft verbunden
pluvia veniant super vos‘.

’
wie ‘Nec ros nec
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Zunachst ist das Yersmaterial zu sichten. Natiirlich feann die

Zeile 26b N. domimun nicht gerechnet werden. Auch die 3 auf-

fallenden und technische Worter enthaltenden fiinfsilbigen Zeilen:

7 b patriareharum, 9b apostolorum tmd 26b apostolicum, rechne ich

nicht mit. Unter den bleibenden 83 Knrzzeilen sind 6, welche

oft wiederholt werden. 7 Mai postula pro nobis, 5 Mai poscite

pro nobis, 5 Mai det nobis salvator, 4 Mai nos hie et in aevnm,

4 Mai dominns conserve!, 4 Mai ut dens conservet. Diese 29 Kurz-
zeilen reprasentiren also nur 6 verschiedene Zeilen. Folglich

bleiben znr Untersuchung 60 verschiedene Zeilen. Von diesen

zahlen 1L Knrzzeilen 7 Silben, 49 zahlen 6 Silben.

Von den Siebensilbern schliefit nur einer sinkend; er ist auch

sonst nicht unverdachtig : 8 ‘O sors impleta deo 1

virtutis prophe-

ticae‘. Das o konnte ja fehlen, wie in Z. 11, 14 und 15; doch

was heifit sors (= cohors)? Von den 49 Sechssilbern scblieBen

nur 2 steigend: 9 o principalitas und 25 ut indulgentia. Da die

Betonung der griechischen und hebraischen Namen frei gegeben
ist, so fallen fiir die Untersuchung weg 5 condigne Gabrihel und
6 o consors Raphahel.

WeBhalb behaupte ich nun, daB in diesen Knrzzeilen nicht,

wie sonst fast iiberall, die Silben gezahlt werden oder, wie manchmal,
die Accenthebungen (Haupt- und Nebenhebungen) gezahlt werden,
sondem dafi die gewichtigen Worter gezahlt werden?

Wenn diese beiden Zeilen zu 6^^. und zu 7u_ gebaut sind

nach der gewohnlichen Art, daB die Silben gezahlt und nur eine

bestimmte SchluBcadenz beobachtet wird, so sind die 3 ersten

Silben frei; dagegen die 5. Silbe ist stets voll accentuirt, wahrend
die 4. und 6. Silbe keinen Accent haben. Meum est

|

prdpdsitum

in taberina mori. Nach der Wellenbewegung der Iateinischen Wort-
accente konnen nun die ersten 3 Silben nur zweierlei Betonung
haben, entweder oder v_u; also:

Tales verjsus facio quale vi num bibo

oder, was ich Taktwechsel genannt habe:

Cantantes
|

pro mortuis und Cupido
|
tenendi.

Statt der vollen Accente treten dann in der 1. und 3. Silbe sehr

oft Nebenaccente ein

Aestuans
|
interius xra vejhementi

in amii ritudine. voluptatis immemor. puella|runa decus.

Von den 10 Siebensilbern unserer Litanei haben sieben

(8. 15. 16. 20. 21. 27. 28) Tacktwechsel ‘virtutis
|

propheticae’

;

hier kann kein Nebenaccent vorkommen. Die iibrigen 3 sind:

10 veniam
|

precamini, 11 precibiis
|

assiduis und 21 bonaxn ac
|

fru-

Egl. Ges. d. Wiss. Nacbrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 1. 11
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giferam. Hier kann auf der 3. Silbe Nebenaccent steben; dagegen

keiner dieser 10 Siebensilber bat 3 voile Accente, wie Tales versus

facio.

Ebenso steht es bei den Secbssilbern. Da diese hier die

Hauptsache sind, untersuche icb zuerst zur Vergleichung die 40

Secbssilber, welcbe Grotschalk in seinem 5. Gedicbte ‘0 dens miseri’

(Poetae karol. Ill 729) bringt. Yon diesen 40 Zeilen baben fiinf

Zeilen 3 vollaccentuirte Worter, wie ‘sancte Petre regni - preees

funde patri’; aber 25 Zeilen baben denselben Tonfall mit Neben-
accent; und zwar 11. wie in vanitate pasci oder pro me infelici

und 14 nacb der Art animo libenti oder pectore ferventi. Diesen
30 Zeilen steben 10 Zeilen mit Taktwecbsel gegeniiber, wie iam
manu dementi oder medere languenti. Also von 30 Secbssilbern

mit trochaisehem Tonfall haben 5 = Ve drei voll accentuirte

Worter. Sonst zeigen diese Secbssilber noch viel ofter 3 voll

accentuirte Worter, z. _B. Ave maris Stella, dei mater alma, atque
semper virgo, felix c£li porta.

Wie stebt es nun in unsem 44 Secbssilbern? 18 dieser Secbs-
silber haben Taktwecbsel, also nur 2 voll accentuirte Worter, ohne
jeden Nebenaccent, und zwar 13 nach der Art, wie in Z. 17 Ma-
ligno ab hoste- ut deus defendat, und 5 Zeilen nach der Art von
1 munuscula precum und 7 o almitas sancta. Diesen 18 Zeilen
mit nur 2 vollbetonten Silben stehen 22 gegeniiber die 2 voile
Accente und einen Nebenaccent baben konnen, und zwar 11 nach
der Art suscipe nostrarum und 11 nach der Art indulgcre nobis
oder bona germinantem. Eragen wir nach den Zeilen mit drei
voll accentuirten Wortern, wie ave maris stella, so linden wir unter
26 Kurzzeilen, welcbe trocbaiscben Takt baben konnen, keine
einzige der gesucbten Art. Denn die genannten 22 Zeilen zeigen
alle Nebenaccent. Es bleiben nur die 4 Zeilen: 1 rex salvator
alme

;
2 assis tuis servis

;
3 mater atque virgo und 29 ut per totum

orbem.^ Aber tuis und atque sind Hilfswbrter der Sprache, welehe
auch Senkungen sem konnen; ebenso ut per und das einsilbi«-eW ort rex.

°

Also unter den 10 SiebensUbern und unter den 26 Secbssilbern
dieses Gedicbtes finden wir keine einzige Zeile mit 3 voll betonten
Wortern, wie Yita vetus displicet: mores pbicent novi 1

). Da in
der gewohnlichen Rythmik solche Zeilen baufig sich einstellen, hier
aber keme sicb findet, so sind sie hier absicbtlicb gemieden. Das
Feblen solcher Zeilen mit 3 sicbern Hebungen erkliirt sicb, wenn

1) Die einzige in Oerlierfs Text stehende Zeile mit
‘Mickahel virtus dei’ - 1st Gerbert’s falscke Conjectur!

voll betonten Wortern
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der Dichter in jede Halbzeile iiberhaupt nur zwei voile He-
b ungen, d. h. nor 2 gewichtige Worter mit einem vollen Accent,

ohne jeclen JSebenaccent, hat setzen wollen. Seine Eigenthiimlichkeit

war es, dab er sich hiebei weitere Schranken setzte: er bevor-

zngte die Sechssilber mit sinkendem Schlub; auberdem setzte er

nor Siebensilber mit steigendem ScbluB.

Besteht vielleicht die Litanei ans vierhebigen
Zeilen? Man konnte sagen, solche Sechs- und Siebensilber kamen
nnter den vierhebigen rythmischen Zeilen, die ich 1908 nachge-
wiesen habe, genug vor, und solche vierhebigen Zeilen lagen auch

hier vor: rex salvator alme, siiscipe nostrarum; veniam precamini,

bonam ac frugiferam. Das kann nicht sein, ebenso wenig, als die

Kurzzeilen des II. Prologs vierhebige rytbmische Zeilen sein konnen

(s. oben S. 126). Denn erstens hat es keinen Sinn, in den vierhebigen

Zeilen sich der Achtsilber zu enthalten, nnd das geschieht auch
nicht. Dann werden dort 3 voll accentuirte Worter nicht gemieden,

die hier gemieden werden; dort finden sich oft Zeilen, wie Cuius
tacta huius; donum dei habui, lassae mentis viscera. Noch ent-

scheidender ist der Umstand, dab die vielen Secbs- und Siebensilber

mit Taktwechsel (25) eine Hebung zu wenig hatten : die 18 Zeilen

wie ‘maligno ab hoste’ und die 7 Zeilen wie ‘virtutis propheticae’.

Unter 54 Zeilen stiinden also 25 dreihebige.

Der Zeilenbau dieser Litanei ist also nur zu verstehen, wenn
wir annehmen, dab der Dichter in jede Kurzzeile 2 voll betonte

Worter hat setzen wollen. In der Silbenzalil setzte er sich Grenzen

;

er nahm nicht mehr als 7 Silben : 8 Silben haben auch der Prolog

uud Dhuoda gemieden. Er nahm nicht weniger als 6 Silben,

wahrend Dhuoda die Zeilen zu 5_u sehr liebt und der Prolog sie

nicht meidet. Das sind aber personliche Liebhabereien. So
werden z. B. in den altern vierhebigen Rythmen 6—10 Silben zu-

gelassen. Aber spater wurde das Ansehen der Silbenzahl immer
machtiger. So hat dann Wipo in dem 1039 verfabten Planctus

auf Konrad II (Gesta Konradi 40) zwar stets 4 Hebungen gesetzt,

aber sich in der Silbenzahl an die heilige Acht gebunden.

Diese wortzahlenden lateinischen Verse haben

zwar eine sichere Anzabl von Hebungen. Aber die Senkungen

sind ganz unsicher; bald steht keine, bald 1 bald 2 bald 3. So

wechselnde Verse kann man nicht nach einer bestimmten Melodie

singen (vgl. oben S. 127 und 1908 S. 51 mid 71). Aber trefflich

geeignet sind solche Verse fiir den Halbgesang, fur declamatorische

Recitation.

11 *
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Em lehrreiches modemes Beispiel soldier Rythmik gibt ein

Gedicht, das Osterjahr, das der Meister in Bild and Wort, Hermann

Vogel, neulich in den Fliegenden Blattern (no. 3530; 21. Marz 1913)

veroffentlicht hat. Ich gebe hier den Anfang wieder, indem ieh

Accente aaf die Hebungen setze and die Halbzeilen, die Caesaren,

markire, welche der Dichter nicht angedentet, aber gefiihlt hat.

Die Ostermahnung • geht durch’s Land:

steh aiif, wie einst • der Herr erstand

!

Da regt sich, was winter-verschlafen war,

da reckt sich, was eis-begraben war:

Die Knospe sprengt • der drangende Saft,

der Waldbach probt -

seine schwellende Kraft;

Der Strom bricht das Eis • mit krachendem Schall

und jagt seiner Knechtschaft • Triimmer zu Thai:

Die Lerche steigt * gegen das Himmelsgezelt

und ‘Freiheit’ jauchzt sie • in die griinende Welt.

Der Bauer pfliigt
- ein Oedland um —

seit des Urahns Zeit • spinnt die Sage d’rnm:

Zur Nachtzeit hallt’s da - wie Schwerterschlagen —
den Frankenblihl heisst man’s ' seit alten Tagen.

Tief schneidet die Pflugschar • und hebt aus dem Grund

eine frankische Kugel, rostig und rund,

Und das da, das mocht wohl • ein Landwehrkreuz sein —
Watfenrockknoepfe • und Totengebein!

Ich citire noch einige, einzelnen Zeilen:

Bis sie von Schmach • und Noth genesen. —
Drbben der Herrgott ' sah es in Ruh
und gab seinen himmlischen • Segen dazu. —
Dock draussen an Wasgauwald • Memel und Saar
der Grenzstein steht • mit dem deutschen Aar.

Diese gefuhlte, nicht studirte Rythmik, Paare von Zeilen zu
je 4 starkbetonten Hebungen, hat viele Ahnlichkeit mit den Zeilen-

paaren des Antiphonar-Prologs. Ich will hier nur einen Punkt
hervorheben. Lateinische Rythmen flieBen stets leicht und wokl-
klingend, weil nie 2 starkbetonte Silben zusammen stofien. Da-
gegen in den logischen Sprachen stofien 2 schwer betonte Silben
gar leicht und ott zusammen, und besonders geben die zusammen-
gesetzten IVorter dazu oft Gelegenheit. In V^ortern wie lucifluus,
mirificus sind gerade die zwei Stammsilben wenig, die Ableitungs-
silben stark betont, als wenn wir betonen wollten: lichterfiillt,

w underbar. Unsere Vorfahren haben offenbar bei Fehlen der
Senkungen die beiden Hebungen auch im Vortrag hart aufeinander
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stofien lassen, und dieser ruck-stofiweise Gang ihrer Verse war
gewifi eine auffallende Eigenart derselben. Recitiren liefien sich

solche Verse, aber nicht singen. Dock die Mnsik entwickelte sich

machtig im 11. nnd 12. Jahrhundert. Der altdeutsche Recitations-

vers drehte und erweichte sich zum Gesangsvers und im deutschen

Versbau zeigte sich mehr und mehr das Streben, zwischen 2 He-
bungen eine oder mehrere Senkungen zu setzen oder, negativ gesagt,

das Zusammenstofien zweier Hebangen zn vermeiden. In Vogel’s

Versen stofien nie 2 Hebungen auf einander, und es fehlt etwas

von dem Salz und Pfeffer der altdeutschen Verse; Vogel’s Rythmen
eilen 'stets, oft mit 3 oder mit 4 Senkungen befliigelt, von einer

Hebung zur andem. Bei der Entwicklung des deutschen Versbaus

haben die zusammengesetztenWorter wegen der gehauften Hebungen

stets Schwierigkeiten bereitet; sie waren, so zu sagen, die schiefe

Ebene
;
aber ein alter Deutscher wiirde den Kopf geschiittelt haben

bei dem Vortrage: ‘Den Frankenbfihl heifit man’s; Ein Landwehr-
kreuz sein; ‘WafFenrockknoepfe

;
Wasgauwald Memel und Aar’.

Anderseits sind es gerade aiese zu Senkungen emiedrigten eigent-

lichen Hebungen, welche den zu flattrigen Senkungen dieser Verse

etwas Kraft geben, wie hindernde Felsblocke einem stromenden

Bache. Dieses starken Unterschiedes der alten Aussprache und
Recitationsweise miissen wir uns bewufit bleiben bei Studien fiber

die alteste lateinische und germanische Rythmik.

Entwicklung der mittellateinischen Rythmik.
Das, was ich fiber den Zeilenbau der lateinischen Rythmen

des Mittelalters frfiher oft, z. B. in der Abhandlung fiber Auspicius

(in diesen Nachrichten 1906 S. 221), dann in der Abhandlung von

1908 und endlich in dieser vorliegenden dargelegt habe, lafit sich

vielleicht so zusammenfassen.

Um 400 bildete sich bei den Lateinern der gewohnliche
Ban der rythmischen Zeilen: die Silben wurden gezahlt und in

deren Schlufi die Cadenz des Wortaccentes (Paroxyton oder Pro-

paroxytonon) beachtet. So wurden durch das ganze Mittelalter

die gewohnlichsten quantitirten Zeilen nachgebildet und neue ge-

schaffen. Um die Versicte der quantitirten Vorbilder kfimmerte

man sich weiter nicht. Zu dieser gewohnlichen Art gehort die

seltsame Abart der rythmischen Hexameter und Pentameter des

oben (S. 106 IF.) besprochenen III. Antiphonar-Prologs ‘O quam dul-

citer’, die Kenntnifi der Metrik und ziemliche Uberlegung zeigt.

Auf dieser Entwicklungsstufe des rythmischen Zeilenbaues

— Silbenzahlung und Beachtung der Schluficadenzen — stand
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und steht der Zeilenbau der romanischen Sprachen. Zunachst der

franzosische, der kurz vor 900 outer dem EinfluB der Sequenzen-

dichtung sich bildete; viel spater der italienische und zuletzt der

spanische. Die friihere oder spatere Entstehung der nationalen

Dichtungen bing ja ab von der groBeren oder geringeren Yer-

scbiedenheit der betreffenden nationalen Sprache von der latei-

niscben; am raschesten brancbten die Germanen eine Literatnr in

ihrer Nationalsprache, am spatesten die Italiener und die Spanier.

("Wortzahl) Im 5. oder 6. Jahrhundert begannen lateinische

Redner sich entsprechende Satzglieder auch im Klang sich ent-

sprechen zu lassen, dadurch daB sie in jedes Glied gleich viel ge-

wichtige Worter setzten:

Advocamus in suffragio precum nostrarum

susceptos in celesti collegio patriarchas,

repletos divino spiritu prophetas,

martyres confessionis floribus coronatos,

apostolos ad otfieium predicationis electos.

Diesen rhetorisch declamatorischen KnnstgrifF beniitzte ein sinn-

reicher Kopf fiir den Versbau. So ergab sich leicht der wort-

zahlende Bau der rythmischen Zeilen, wie ich ihn bei Dhuoda

(1908 S. 59—70) geahnt und jetzt in dieser Abhandlung dargelegt

habe:

Bini aut terni responsuria canunt

vespertinos et laiides, similiter et psalmos.

A dextera levaque coros consistunt,

antiphone modos reciproeatos canunt.

Der Wortaccent hat hier durchaus gesiegt; in den Kurzzeilen

zu 2 und in den Langzeilen zu 4 Hebungen werden nur die vollen

Wortaccente, d. h. die gewichtigen Worter, gezahlt. Nebenaccente
werden nicht gerechnet. Die Senkungen sind eigentlich frei; doch
werden sie durch Wohlklangsregeln iiberwacht. Denn die Kurz-
zeile zu 2 Hebungen darf doch nicht etwa durch trux mors oder
atra nox gebildet werden, sondern sie soli mindestens 5 Silben
und nur selten mehr als 7 Silben zahlen, wobei mitunter eine be-
stimmte SchluBcadenz bevorzugt wird. Dieser Zeilenbau findet
sich schon im 7. Jahrhundert und noch im 10. Jahrhundert.

Dieser Bau lateinischer Zeilen ist parallel dem Bau des alten
germanischen Yerses, von dem wir wohl das alteste und am wenig-
sten abgeanderte Beispiel im Beowulf haben. Eine Langzeile be-
steht aus zwei Kurzzeilen. Jede Kurzzeile besteht aus 2 Haupt-
hebungen. Jsach dem Charakter der angelsachsischen Sprache fehlen
oft Senkungen und stofien oft die Silben auf einander, welche die
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Haupthebungen tragen. Nach der Theorie konnten 2 einsilbige

Worter, welche Haupthebungen tragen, eine Kurzzeile bilden;

allein die Praxis verlangt als Mindestmafi fiir eine Kurzzeile 4

Silben. Der Cbarakter der Spracbe bringt es mit sicb. da6 die

beiden Haupthebungen in einem zusammengesetzten Worte stecken

konnen und so durch ein einziges Wort die ganze Kurzzeile ge-

bildet werden kann. Die letzte Silbe der Kurzzeile hat keinerlei

Vorreeht; sie kann durch die zweite Haupthebung gefiillt sein;

sie kann aber auch durch eine unbedeutende Nebensilbe gebildet

sein. Diese Zeilen sind mit Alliteration geschmiickt (vgl. Ges. Abh.

II 366 und 1908 S. 44).

Die vierhebige Nachbildung der ambrosianischen
Zeile, das Vorbild des althoehdeutschen Reimverses.
1908 habe ich die Existenz einer lateinischen rythmischen Zeile

nachgewiesen, in welcher die Hebungen gezahlt werden. Diese

Hebungen sind 4 in jeder Kurzzeile und 4 solche vierhebigen Kurz-
zeilen bilden eine Strophe, wobei jedoch je die erste Kurzzeile

mit der zweiten, die dritte mit der vierten zu einer Langzeile

sich vereinigte, in der Declamation nnd im Schreiben.

Wahrend in den gewohnliehen Silben zahlenden rythmischen

ambrosianischen Zeilen 8 Silben stehen, werden hier nur die 4

Hebungen gezahlt. Dabei sind 2 Regeln. Die letzte Silbe der

Zeile gilt als Hebung, wie ja auch in den quantitirenden Zeilen

des Ambrosius die letzte Silbe der Zeile den Ictus des

4. Jambus tragt, folglich, wenn sie auch kurz ist, doch als lang

verrechnet wird, ferner nach dem allgemeinen Satz der quanti-

tirenden lateinischen Metrik ‘ultima syllaba anceps est’. Zum
Zweiten gilt durchaus der Nebenaccent. Jede Silbe, welcbe

durch eine oder 2 Senkungen von der naehsten Hebung getrennt

ist, kann als Hebung verrechnet werden.

Dabei treten zwei Regeln ein. Statt einer Senkung konnen

iiberall auch 2 Senkungen stehen, aber an zwei Stellen der Zeile

konnen die Senkungen auch ganzlich fehlen. Erstens im

Zeilen-Anfang: donum dei habui gilt so viel als p?ccata mea ligant

me. Zweitens im ZeilenschluB : Audite deum omnes gilt so viel als

audite deum homines. Die 2. und die 3. Senkung kann nach dem

Charakter der lateinischen Sprache nicht ausfallen. Denn dann

wiirde eine Hebung verschwinden
;

die 4 Hebungen Tunc homines

convenerant warden in Tunc omnes convenerant zu 3 Hebungen

zusammenschwinden, usw. In Folge dessen konnen statt der

Normalzeile zu 8u_: Redemptor vitae maxime erstens i-erliiirete

Zeilen stehen

:
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6 exeant peccata

7 _ u
:
qui sursum sedes vide

7u_: donum dei habui.

Eine noch grofiere Mannigfaltigkeit kann sieh ergeben durch Ver-

mehrung der Senkungen, wie in

8 gravia quaerunt lamenta

9 u _ : aiidi me deus piissime

10

u_ : kalumnia super kalumnia usiv.

Der althocbdeutsche Reimvers, wie er bei Otfrid auf-

tritt, ist der Zwilling dieser vierbebigen lateiniscben Zeile. Auch

bier bilden 4 yierbebige Zeilen die Strophe, aucb hier wird die

erste Kurzzeile mit der zweiten, dann die dritte mit der vierten

zn je einer Langzeile verbunden, beim Reeitiren wie beim Scbreiben.

In der Zeile gilt aucb hier die letzte Silbe stets als Hebung. Was
die Senkungen betrifft, so kann nicht nur die Senkung vor der

ersten nnd vor der letzten Hebung fehlen. sondern wie es der

(Jharakter der Sprache erlaubt und oft genug mit sicb bringt.

kann aucb die erste Hebung mit der zweiten, die zweite Hebung
mit der dritten zusammenstofien

;
endlich kann ein zusammenge-

setztes Wort mebrere Hebungen in sich schlieBen, wie im Latei-

niscben mebrere Nebenaccente: imperavi, imperaveramus. Die

Zeilen der Strophen sind durcb Reim gebunden. Dieser wird bier

regelmaBig, in dem Vorbild, in der lateinischen rytbmischen Dieb-

tung, nur nach Belieben gesetzt.

(Die Anfange der vierhebigen a m b r o s i an i s c he n
Zeilen). Die vierbebigen lateiniscben rytbmischen Zeilen, welche

ich 1908 untersuchte, waren nicht sicher zu datiren. Docb scbienen

die Anfange in das 9. Jahrliundert zu fallen und wiesen nacb
Deutschland. Da diese vierbebigen lateinischen Zeilen und Strophen
und die Otfrids offenbar verwandt sind, so nahm ich damals an,

dieser lateiniscbe Zeilenbau sei dem altbocbdeutschen nacbgeabmt
und betitelte 1908 meine Abhandlung ‘altdeutsche Rytbmik in

lateinischen Versen'.

Jetzt aber steben die Tbatsacben anders. Zwei Gedichte von
je 6 ambrosianischen Strophen (Poetae kar. II 426 no III und IV),
welcbe in vierbebigen Zeilen verfaSt sind, sind in der Reichenau
etliche Jahre vor 800 gedichtet. Ein anderes. allerdings scbwer
verstandlicbes Gedicbt ist mit Majuskeln, sicher nicht nach 725,
im Merowingerreich geschrieben. Es Iobt einen lebenden hohen
Priester: die Initialen ergeben aber den Aamen Basin us ; also iobt

das Gedicbt, so gut wie sicher. den kurz vor 700 verstorbenen,
wenig bekannten Heiligen, den Bischof Basinus von Trier.
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Der Baa der lateinischen vierhebigen ambrosianischen Zeilen

war also um 700 scbon geordnet. Otfried sagt ja aach, dafi er an

seinem Versban Vieles selbst eingerichtet habe. Der Baa der

vierhebigen ambrosianischen lateinischen Zeilen kann also nicht

dem althochdentschen nachgeahmt sein.

Der natiirliche Gang der Entwicklung war hier f'olgender.

Im 6. Jabrhundert war der Sieg des Wortaccentes entschieden.

Schon langst machte man Yerse, in denen man sich um die Quan-

titat nichts kiimmerte. Jetzt machte man sogar Verse, deren

Hebungen ganz und gar nur an die voll betonten Accentsilben

der Worter gebunden waren:

Bini aat terni responsiiria canunt,

vespertinos et laudes, similiter et psalmos.

Die Vershebung, das was in den quantitirenden Zeilen der Ictus

gewesen war, fiel also zusammen mit dem vollen Accent eines

Wortes. Von Nebenaccent wufite man nichts. Auch um die Sen-

kungen, ihre Zahl und ihre Lage, kiimmerte man sich nicht.

Da dachte, sagen wir, um 600 Einer daran, quantitirende am-

brosianische Zeilen. wie Aeterne rerum eonditor oiler Qui temporum

das tempora, so nachzumachen, dafi die 4 Iete durch 4 accentuirte

Silben wieder gegeben warden. Vier Accente waren fur ihn

eigentlich vier gewichtige Worter, wie ‘offieium divinum sumunt

gaudentes’. Das ging hier nicht; denn es gab zu viele Neben-

silben, hier im Ganzen 12 statt 8. Besonders thoricht war es,

daB die 4. Hebung, in der letzten Silbe ror, ra, durch ein eigenes

Wort wieder gegeben werden sollte. Das SchluBwort des Vor-

bildes tempora trug 2 Icten. Die SchluBsilbe ra ist absolut kurz

und hatte im Innern des quantitirenden Verses keine Hebung

tragen konnen. Aber im Zeilenschlufi konnte sie es, weil sie durch

die im Zeilenschlufi folgende Pause verlangert wurde
;
daher stammte

anch die allgemeine Lehre fur die quantitirenden Zeilen ‘ultima

syllaba anceps est’ d. h. die Ietzte Zeilensilbe kann kurz sein, sie

wird eben durch die folgende Pause gelangt. So wurde unser

Rythmiker fast von selbst zu der Regel gebracht, dafi die Ietzte

Silbe der Zeile, sei sie wie sie wolle, eine Hebung enthalte. Da
nun die lateinischen rythmischen Zeilen nicht mit einem einsilbigen,

sondern nur mit einem mehrsilbigen Worte sehliefien, so enthalt

jedes Ietzte Wort der rythmischen vierhebigen ambrosianischen

Zeilen zwei Hebungen, wie corpora oder nnindo. Diese erste Regel

herrscht iiberall in den lateinischen und deutschen vierhebigen

ambrosianischen Zeilen. In den wortzahlenden lateinischen Zeilen

oder in den alteren, sogenannten alliterirenden germanischen Zeilen
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ist keine Spur von einem solchen character indelebilis der letzten

Yerssilbe.

In der Worter zahlenden lateinischen Rythmik wurde anf die

Senknngen nicht viel geaehtet. Im Anfang der Zeile konnten sie

ganz fehlen (bini ant terni), in der Mitte konnte 1, konnten 2 and 3,

mitunter anch 4 stehen: concentiis drilces, in summls attollunt
7

tenSnt instituturn
,

offieram dlvinum, parlter aflscultantes. Die

erste Hebnng konnte die Zeile beginnen
;
es konnten ihr aber anch

Senknngen voran gehen: auribns demulcent
;

in sancta sanctorum,

otiosa verba, ja sogar reciproeatos canunt, pr6 snavitate sonum.

Mit solchem Schwanken der Zahl nnd des Ortes der Senknngen

konnten quantitirende Zeilen nicht wieder gegeben werden, in

denen neben der Zahl der Icten fast immer anch Ort und Zahl

der Senknngen genan geregelt ist. Aber diese Ungebnndenheit

der Senknngen widerspraeh und widerspricht eigentlich anch der

lateinischen Anssprache. Deren Grnndgesetz ist die Wellenbe-
wegung der Betonung. Zwischen 2 betonten Silben oder He-

bungen muB mindestens 1 unbetonte Silbe oder Senknng stehen,

es konnen anch 2 stehen, aber mehr als zwei nicht. Also:

otiosa verba, hi'lares properant. Aber sobald 3 unbetonte Silben

sich folgen sollten, bewirkt die natiirliche Wellenbewegung der

Betonung, daB die mittlere Silbe betont wird nnd so durch einen

Nebenaccent befahigt wird, eine Hebnng zu tragen: tenent

institutum, officium divinum. Stehen zwischen 2 sichern Aceent-

hebungen 4 unsichere Silben, so bekommt von diesen die 2. oder

die 3. den Nebenaccent nnd damit die Fahigkeit, eine Hebung zu
tragen: pariter auscnltantes. Wer hier mit der Stimme von einer

Hebung zur andern iiber 3 nnd mehr Silben liinweg springt, wie
das in der Worter zahlenden lateinischen und besonders in der

germaniscben Rythmik oft geschehen muB, der muB seiner Stimme
Gewalt anthnn und die natiirliche Modulation des Yortrags ver-

andern.

Derjenige
,
welcher zuerst die vierhebige Nachalimung der

qnantitirenden ambrosianischen Zeile rythmisirt hat, hat den wich-
tigsten Fortschritt dadurch gemaeht, daB er den Nebenaccent
anerkannt hat und in seine Zeilen nnr Senkungen von einer oder
von zwei Silben zngelassen hat. Yor der 1. Hebung hat er
wie in dem Vorganger, dem Worter zahlenden Vers, bald keine
Senkung gesetzt, bald eine einsilbige. Setzt er zwei unsichere
Silben, wie in propiatis ad aram, so ware ja anapastischer Anfang,
wie propiatis ad aram, nicht gegen die gewohnliche Aussprache;
aber in der vierhebigen lateinischen ambrosianischen Zeile scheint
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fast immer von 2 unsichem Anfangssilben die erste mit Neben-

accent belegt and zur Hebang erboben worden zu sein; also: prb-

piatis ad aram.

Als Probe fiir diese Bebanptungen, besonders iiber den Neben-

accent, will icb das in der Reichenau wenige Jahre vor 800, also

50 Jabre vor Otfrid, gescbriebene Gedieht rythmiseh zerlegen, das

Dummler in den Poetae aevi bar. II 426 als no III ‘Prosa ryth-

mica ad altare sanctae Mariae’ gedruckt bat
;
den vierhebigen Ban

hat vor Kurzem Strecker erkannt. Es sind 6 klare ambrosianiscbe

Strophen
; ebenso wie das dort folgende Gedicbt no IV *).

Wenige Zeilen haben lanter sicbere Hebungen: 4,1 hie agni

cruor caroque; 4,4 sacrantur laminae axis; 5,3 dicite rogo alme;

2,2 sacris aedibus altar
;

6,2 ornat virginis templum and 6,4 sede

felix in aevum (so, nicht felix sede haben die Hften) ;
4,3 cuius tactu

hxiius.

Das sind 7 Verse mit sichern 4 Hebungen. Die Zeile 3,2 bat

nur 5 Silben und ihre IJberlieferung ist ansicher (almo podori und
alvo pudoris) 2

). Die iibrigen 16 Zeilen haben alle eine unsichere

Silbe. Diese Zeilen sind riebtig und haben 4 Hebungen, wenn
diese unsichere Silbe Nebenaccent bekommt und eine Hebung tragt;

sie haben nur 3 Hebungen, sind also falscb, wenn die unsichere

Silbe den Nebenaccent nicht erhalt. Am interessantesten sind die

9 Zeilen, die mit 2 unsichern Silben beginnen. Hier wird stets

die erste unsichere Silbe durch Nebenaccent zur Hebung erhoben:

5,4 miserere Gerolto; 1,2 convenitis ad aulam; 1,4 propiatis ad

aram; 4,2 propinatur ex ara; 5,2 penetratis ad drain . Ebenso:

1) Xoch 1903 bat Winterfeld (Philologus 62, 480) das Gedicbt citirt als

Beweis, dafi zur Zeit Karl des GroBen in rythmiseben Dingen ‘balbutire pergunt

monachi Augienses’. Dagegen bat neulich Strecker erkannt, daB no III sieh den

Regeln fiigt, die icb 1908 gefunden habe. Man beachte, wie genau diese Regeln

durcbgefuhrt sind, besonders die iiber den Nebenaccent. Audi die folgende

‘Prosa rytbmiea’ no IY ist in der Reichenau und in denselben Jabren entstanden.

Es sind ebenfalls 6 ambrosianiscbe Strophen und der Zeilenbau ist ebenfalls der

vierhebige. Doch der Rytlimiker arbeitet etwas anders. Er begiinstigt sebr den

Reim (3,3 ist wohl zu stellen: ne indigne potiita sacra vomatur patera); dann

meidet er die sechssilbige Zeile und nimmt nur solche zu 7 oder 8 Silben (4 x
7 u —, 6x 7 — u, 12x Su —

,

2 x 8— w); endlich sucht er die vollen Accente

und meidet oft'enbar den Nebenaccent (nur 2,1 reficite; 4,2 ne transeiit; (3,3 iitri-

lisque). Zu iinderu ist wohl 4,2 suo bunc (thesaurum), und in 6,4 -iitriusque sed

una manet merces futurii polorum’ ist die Glossc ‘polorum’ zu tilgen.

2) Ist 3,2 almo pudori riebtig, so ist wohl in der Yerseaesur zu betonen,

wie im VersscbluB • almo pudori; vgl. 1908 S. 56 (postfletiim post gemitiim), dann

S. 73 und 74.
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1.1 Hanc quicumque devoti; 5.1 him quicumque cum prece und 3,3

siibque voto Mariae. Darnach ist wohl auch 1.3 poplitibusque flexis

zu betonen und nieht poplitibusque flexis. An und fur sich ware

es ja leicht, mit der Stimme iiber die beiden ersten Senkungen

wegzueilen ‘propiatis ad aram’, aber es geschieht hier nie.

In 7 Zeilen ist die erste Hebung darck vollen Accent ge-

sichert, allein ihr folgen 3 unsichere Silben. Yon diesen 3 unsichern

Silben wird stets die mittlere durch Xebenaccent znr (2.) Hebung
erhoben: 2,4 lamina nitenti; 3,4 intulit in aulam; 6,1 titulo qui

tali; dann 2,1 cernite conspicuiim; 2,3 Gerolto quod condecet 1

);

3.1 virgineo quod condecet und 6.3 aetheria fruatur.

Also : lesen wir diese 24 Zeilen naeb dem gewbhnlichen, Silben

zahlenden Prinzip der lateinischen Rythmik, so enthalten sie ein

unerklarliches Gemengsel von Zeilen zu 6, 7 oder 8 Silben, von

steigenden und fallenden Zeilenschliissen. Lesen wir sie nach dem
Prinzip der Worter zahlenden Rythmik, so bestehen 7 aus drei,

17 aus 2 gewiehtigen Wortern. Lesen wir sie aber nach dem
Prinzip der Hebungen zahlenden Rythmik, wornach die letzte

Verssilbe als Hebung gilt und von 3 oder 4 unwichtigen Silben

durch Xebenaccent eine mittlere zur Hebung erhoben wird, so

enthalten alle diese 24 Zeilen je 4 Hebungen.

Ich denbe, die rythmischen Gesetze der lateinischen vierhebigen

Zeile sind jetzt klar. Sie ist vor 700 nordlich der Alpen geschaffen

worden. Der Ordner — denn von einem solchen muB ich auch

hier ausgehen, wie einst bei der Besprechung der altlateinischen

Metrik -— hat seinem Schaffen die Zeile von 4 gewiehtigen Wortern
zu Grunde gelegt, hat aber in den Zeilenbau zwei starke Neue-
rungen eingefiihrt, erstens dafi die letzte Silbe der Zeile als

Hebung gilt, zweitens daB die Senkung nicht mehr als 2 Silben

zahlen darf und daB von 3 oder mehr unbetonten Silben eine

mittlere mit Nebenaccent belegt und so zur Hebung erhoben
wird. Keine dieser Xeuerungen stammt aus der alteren ger-
manischen Rythmik, der des Alliterationsverses. Also ist weder
die Worter, noch die Hebungen zaklende lateinische Rythmik der
germanischen nachgeahmt.

Der althochdeutsche Reimvers
,
wie Otfrid ihn eingerichtet

hat, ahmt vieliach den dargelegten Bau der lateinischen vierhebigen
ambrosianischen Zeile nach. Der Reim ist ebenfalls aus der latei-

1) Die gewohnte Betonung Gerolto riuod condecet wurde den Vers zerstiiren
und nur 3 Hebungen liefern. Die obige, deutsche, Betonung paBt auch in 5,4
miserere Geroltb.
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nischen Dichtung geholt; aber, was bei dem Vorbild ein beliebter

Schmuck war, ist im Nachbild Gesetz geworden. Was sollen wir

non von dem alteren germanischen Verse denken, dessen alteste

Beispiele wir am 700 finden? Um 850 hat die althochdeutsche

Reimstrophe sich gebildet und hat bald den germanischen Allite-

rationsvers verdrangt. Wann der Alliterationsvers, bei dem fibri-

gens die Alliteration nnr eine Zagabe ist, gebildet worden ist,

dafiir haben wir kein sicheres Zeugnifi. Dichtnngsformen sind

keine Petrefacte
,
sondern lebendige Organismen, die sich stets

andern nnd weiterbilden mit der sie umgebenden Kultur. Die

altesten Romer haben gewifi stets gedicbtet nnd gesungen. Allein

wir wissen nicht, wie? Waren jene alten Lieder der Romer schon

in Satumiern abgefafit? waren die Satnrnier schon unter grie-

chischem EinflnS gemodelt? Gewifi aber haben um 250 vor Christus,

als die Romer begannen die Schatzkammern der griechischen Dich-

tang ausznpliindem, sie dabei anch ans den allseitig ansgebildeten

griechischen Dichtnngsformen sich geholt, was ihren sehlichten

Bediirfnissen pafite, urtd haben das Entlehnte einheitlich, aber ein-

fach zusammengeformt. Dann, als die Gelehrsamkeit in Italien

machtig geworden war, setzte zur Zeit des Caesar nnd Augustus

eine neue Stromung ein, welche die griechischen Dichtnngsformen

genauer nachahmte. Die Germanen haben gewifi schon 700 vor

Christus gesungen und dazu gedichtet, wie sie dies zur Zeit des

Tacitus thaten, und gewifi haben sie auch in den ersten 7 Jahr-

hunderten unserer Zeitrechnung gedichtet und gesungen. Allein

wer kann etwas Sicheres nachweisen fiber die Entwicklung des

germanischen Verses in diesen langen und erregten Zeiten, bis

dahin, wo wir im Beowulf den ersten festen Boden ffir solche

Untersuchungen erreichen ?

Die Germanen haben in alien Stricken von der allseitig ge-

festigten spatromischen Kultur gewaltige Einwirkungen gehabt.

Kleidung und Waffen, Staatseinrichtungen und Religion und Schrift

haben sie nach deren Beispiel geandert. Wefihalb sollen nach der

Volkerwanderung in den jungen germanischen Staaten, wo bei ein-

kehrender Ruhe die ganze romische Kultur bewundert und nach-

geahmt wurde, nicht auch Manner, welche zur Recitation Erzah-

lungen in Versen machten, damach getrachtet haben, von der be-

rfihmten lateinischen Kunst Etwas zu erhaschen ?

Unter den lateinischen Schulmeistern fand sich damals mancher,

der sich mfihte, die neuberuhmte lateinische Rythmik zu pfiegen

und z. B. nach quantitirendem Muster neue Zeilen zu machen und

diese in Gedichten zu verwenden, wie ich dies an den kfinstlieh
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eonstruirten Formen des III. Antiphonar-Prologs (oben S. Ill—118)

nachgewiesen habe. 1st es da nicbt zu erwarten, daB solcbe latei-

nischen Rythmiker den germanischen Dichter-Sangern gute Lebren

gaben ?

Der nns seit 700 n. Chr. vorliegende Alliterationsvers zahlt

Hebungen und setzt sie in Kurz- und Lang-Zeilen zusammen, dann

scbmiickt er von diesen Hebungen manehe mit gleicben Anfangs-

buchstaben. Oben babe icb gezeigt, dab trotz des verscbiedenen

Betonungsprinzipes der lateiniscben und der germanischen Spraehen

der Aufbau der alteren germanischen Zeile in seiner Grundlage

mit der AVorter zahlenden lateinischen viele Ahnliehkeit hat. Yon
der Alliteration habe ich schon 1901 gezeigt (Ges. Abhandlungen

JI 366), daB sie in der spiiten lateinischen Prosa und Dichtung

ein beliebter Sckmuck gewesen ist, und habe als wahrscheinlich

erklart, daB die germanischen Uichter im Q.j7. Jahrhundert die

Alliteration aus der schonen lateiniscben Literatur ubernommen,
aber aus dem beliebten Scbmuck ein Yersgesetz gemacht haben,

wie sie dies im 9. Jahrhundert mit dem Reim gethan haben.

Demnach halte ich es fiir moglich, daB auch der Bau des vor-

liegenden alteren germanischen Yerses durch die Worter zahlende

lateinische Rythmik beeinfluBt worden ist.

Sicherlich aber ist die Einrichtung des althockdeutschen Reim-
verses in der Mitte des 9. Jahrhunderts ziemlich stark beeinfluBt

von dem voran gehenden Bau der lateinischen vierhebigen ryth-

mischen Zeile. Diese habe icb 1908 zuerst nachgewiesen, Seitdem
sind wichtige Denkmaler dieser rythmischen Zeile bekannt geworden
von dem Loblied des Basinus vor 700 an bis zu AVipo’s Planctus
vom Jahre 1039. Vielleicht werde ich in einer andern Abhand-
lung diese und andere Gedichte in der ambrosianischen Zeile zu-
sammen stellen und besprecben. Denn da sind noch seltsame
Liicken. So haben oft Andere und ich (z. B. Ges. Abhandlungen
II 344) nachgewiesen. daB die Romer vor Ckristus jambische und
trochaische Zeilen gebaut hatten, in denen — aufier der letzten
Senkung alle Senkungen durch lange Silben gefiillt sein konnten
(altlateinischer Bau), daB dann gegen das Ende des romiscken
Reiches und nachher wiederum derartige trochaische Septenare
und jambische Trimeter gemacht wurden (archaistiseher Bau); allein
Eiemand hat darnach gefragt, ob nicht auch die quantitirenden
jambischen Dimeter, d. h. eben die ambrosianischen Zeilen, von
Manchen archaistisch gebaut worden seien. Und doch ist die Ent-
wicklnng der ambrosianischen Zeile, des Hymnenverses, auf das
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Innigste verbunden mit der friihen Entwicklung der rythmisclien

Dichtungsformen des Mittelalters.

Ubersicbt des Inhalts.

S. 104 Die 3 Prologe des Antiphonars in Leon (c. 670).

S. 105 der I. prosaisehe Prolog ‘Ex vatum’.

S. 106—119 der III. Prolog ‘o quam duleiter’: S. 106 Text mit

Noten. S. 110 die rythmisehen Hexameter u. Pentameter (S. 110 Hisperica

Famina. S. Ill Hexam. des Jonas in der Yita Columbani). S. 113 die

Formen dieser 64 Distichen (S. 117 die Barbarismen).

S. 119—128 der II. Prolog ‘Traditio Toletana’: S. 120 Text; S. 121

Text mit Noten; S. 123/7 die Worter zahlende Rythmik.

S. 128—142 Gleiche Worterreihen in den alten spanischen MeBgebeten,

S. 139 im Krankengebet, S. 140 im ErlaB der toledaner Synode von 653.

S. 142— 144 Ursprung der Worter zahlenden Rythmik aus der ahn-

lichen Prosa.

S. 144— 163 Denkmaler der Worter zahlenden Rythmik: S. 144
der Grammatiker Yirgilius Maro. S. 145 Pabst Hadrian I um 774 an
Karl d. Gr. S. 147—152 die Vita des h. Eligius. S. 153/5 die

Verse der Dhuoda. S. 156 die Preces ‘Amara nobis'. S. 157 der

Litaneien-Rythmus. S. 158—163 die Litanei ‘Rex salvator alme’.

S. 163 Verse H. Vogel’s.

S. 165—175 Die Entwicklung der mittellateinischen Rythmik : S. 165
die Silben zahlende Rythmik. S. 166 die Worter zahlende Prosa und
Rythmik (S. 166 u. 173 Vorbild des germanischen Verses?). S. 167

die vierhebige Nachbildung der ambrosianischen Zeile (S. 168 Basinus vor

700, S. 168 u, 171 aus der Reichenau vor 800): das Vorbild des alt-

hochdeutsehen Reimverses Otfrids.
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Wilhelm Meyer aus Speyer.

Professor in Gottingen.

Vorgelegt in der Sitzung vom 8. Juni 1912.

(Die Entdeckung) Als ich 1911/12 die Deprecatio papae

Gelasii bearbeitete, jene Reihe von Eiirbitten, welche ich dann als

Anhang zum Reisegebet des Gildas (in diesen Nachrichten 1912

S. 100) herausgegeben habe, da las ich bei Ferd. Probst, ‘die abend-

landische Messe vom fiinften bis zum achten Jahrhundert’, im 5.

Abschnitt iiber die spanische Messe jener Jahrhunderte S. 408 § 3:

‘Oratio pro fidelibus. Eingangs der Messe des ersten Fasten-

sonntags bemerkt das Missale mixtum (Migne, Cursus Patrologiae

latinae, Yol. 85. 297 B): Hie sacerdos debet praeparare calicem

cum vino et aqua et hostiam in patena posita super calicem et

accipiat illud; et prostemat se ad pedem altaris flexis genibus et

dicat has preces, quae sequuntur. Preces. Tndulgentiam postula-

mus. Christe exaudi. Placare et miserere. Vs. (= Versieulus)

Iesu unigenite Dei patris filius
:
qui es immense bonitatis Dominus.

P. Placare. Ys. Cuncti te gemitibus exorantes poscimus : cunctique

simul deprecantes quesumus. P. Placare. Ys. Tua iam dementia

mala nostra superet : tuo iam sereno vultu in nos respice. P. Pla-

care. Vs. Remove propicius tuam iracundiam: da peccatis finem:

da laboris requiem. P. Placare. Vs. Tranquillitatem temporum:

rerum abundantiam
:
pacis quietem: et salutis copiam. P. Placare.

Vs. Illius Pontificis porrige praesidium: atque universo supplicanti

populo. P. Placare. Vs. Remissionem omnium peccatorum que-

sumus: indulge clemens mala que commisimus. P. Placare. Hit

Xgl. Ges. d. Wise. Nachrichten. Phil.-hist. Klasso. 1913. Heft 2. 12
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tlicit SacerJos orationcm salmissa voce: Exaudi orationem nostram

Domine etc.

Als ieh diesen Text las, der also aus dem 5.—8. Jahrhundert

stammen sollte, stutzte ich. Reim war offenbar ziemlich viel da;

aber den katte icb ja in der altspanischen Prosa oft genng ge-

funden und stndirt (Ges. Abhandlnngen II 279). Aber nnter

dieser Prosa war etwas Anderes zu spiiren, ein bestimmter Ryth-

mus, ein Wechsel von bestimmten Gruppen von Silben. Bald ge-

lang es mir 7 Strophen von bestimmtem, gleichmaBigem Ban fest-

zustellen, denen eine anders gebaute Einleitnng voran geht. Doch
der Refran der Einleitung schlieBt dann aucb die 7 Stropben.

Dann fand ich denselben Text eingesetzt im Mozarabischen Brevier

und zwar an 2 Stellen (Br. 1 und Br. 2): (no. 13 =) Brev. Sp. 252

in der Terz quartae feriae in capite ieiunii und (no. 42 =) Brev.

377 sabbato secundae dominicae Quadragesimae ad tertiam. Dar-

nach ergibt sich folgender Text:

Preces. Indnlgentiam postulamus - Christe exaudi.

P. Placare et miserere.

1 lesu unigenite • dei patris filius

qui es immensae • bonitatis dominus

P. Placare et miserere.

2 Cuncti te gemitibus • exorantes poscimus

cunctique simul’ deprecantes quaesumus

P. Placare et miserere.

3 Tua iam dementia - mala nostra superet.

tuo iam sereno * vultu in nos respice

P. Placare et miserere.

4 Remove propitius - tuam iracundiam,

da peccatis finem - da laboris requiem
P. Placare.

5 Tranquillitatem temporum - rerum abundantiam
pads quietem -

et salutis copiam
P. Placare.

6 Illius pontificis -

porrige praesidium
atque universo -

supplicanti populo
P. Placare.

7 Remissionem omnium - peccatorum quaesumus.
indulge clemens - mala quae commisimus.

P. Placare et miserere.

Die Ausgaben zeigen an den 3 verschiedenen Stellen (Missale
Sp. 298, Brevier 1) Sp. 252, 2) Sp. 377) folgende Verschiedenheiten

:

Str. 1 qui est Br. 2 bei Ortiz = Ausgabe von 1502 domine Br. 1
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and 2 Str. 2 Cuncti de Br. 1 Str. 3 vulto Missale Leslei

und Migne Str. 4, 5 and 6 fehlen in Br. 1 und Br. 2 Str. 6

Zn ‘illias pontificis’ notirt Lesleas ‘Olim loco vocis Mins, quam

litterae III. exprimebant, nomen episcopi distincte reeitabant’. Es

mufi aber doch heifien : Illi pontifici Str. 7 hat Br. 2
:
qnaesumns :

indulge, qnaesumns, clemens.

(In ha It) Vor nns steht ein Bnfilied mit Eiirbitten, wie sie

oft und in den verschiedensten Eassungen sich finden. Dies BuBlied

ist durchans an Grott geriehtet, den es mit Du ansprieht. Die

Hauptsache ist uns die Form. Es sind 7 Strophen. Jede Strophe

besteht aus 3 Kurzzeilen zu 7 Silben mit steigendem Schlusse,

7u und 1 Kurzzeile zu 5 Silben mit sinkendem Schlusse, 5 — u.

Diese Knrzzeilen sind geordnet in 2 Langzeilen: eine erste zu

7u— -f 7u—

,

eine zweite zu 5-u + 7e-; diese ist also gleich

dem jambischen Senar. Xaoh der ersten Langzeile tritt stets eine

kraftige Sinnespause ein, welche also die Strophe in 2 ahnlich grofie

Theile zerlegt. Re im ist da, aber sein Band ist nach der alten

spanischen Art nur lax. Er ist einsilbig, ja, in Str. 3 nur Assonanz

(ret : ce). Er bindet bald die Langzeilen, bald einige Kurzzeilen.

Priifen wir den Bau der einzelnen Zeilen, so ist das Auf-

fallendste, daB die Silbensaltl verletzt wird. Statt des Siebensilbers,

welcher die erste Langzeile beginnt, steht in Str. 5 und 7 ein

Achtsilber (8u-); statt des Fiinfsilbers, 5 — u, welcher die 2. Lang-

zeile beginnt, steht in Str. 3, 4 und 6 ein Sechssilber, 6— u. Zu

bemerken ist, daB diese Ausnahmen im Anfang der Langzeilen zu-

gelassen sind.

In den Fiinfsilbern ist Tukticechsel gestattet: pacis quietem

und indulge clemens. Um so bemerkenswerther ist, daB in den

19 Siebensilbern, 7 <j—
,
und in den 2 Achtsilbern, 8u-, kein Takt-

wechsel sich findet, wo er doch sonst in diesen Zeilen so haufig

ist. Hiate finden sich 2 schwere (Iesu unigenite und qui es) in

der 1. Strophe, sonst nur zwei, also ziemlich wenige.

Die 3 Textquellen, das Missal, das Brevier Sp. 252 und das

Brevier Sp. 377, unterscheideu sich durchans zu Gunsten des Missal-

textes. Dieser enthalt alle 7 Strophen, das Brevier nur einen

Auszug von 4 Strophen; dann hat er in Str. 1 das richtige ‘do-

minus’, das Brev. dagegen das falsche ‘domine’. Wiederum bietet

Br. 1 (Sp. 252) das falsche ‘de’ statt ‘te’ in Str. 2, dagegen Br. 2

(Sp. 377) die falsche Yerdoppelung des ‘quesumus’ in Str. 7.

In Migne 86 (Brevier) Sp. 480 ist in dem Officium der Terz

am Donnerstag der 4. Fastenwoche ein Gebet eingesetzt, das icb

aus der Prosa hier umschreibe zum Lied:

12 *
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(no. 66) P r e c e s Indulgentiam postulamus Christ e exaudi.

P. Placare et miserere.

1 Redemptorum pretium redemptor sanctitica.

in eruee tua dele nostra erimina.

P. Placare et miserere.

2 Qui hiunana sustines iudicia innocens,

tua nos exalta iudicii gloria. P. Placare.

3 Qui de crnce inspicis matrem et discipnlum,

tn nos de celo clementer iam respice. P. Placare.

Str. 1 redemptos ? 2 snstines indicia, innocens tua inter-

pangiren die Ausgaben tua nos : tu oder tui scheint besser.

Dies Lied hat dieselbe Einleitung und dieselbe Strophenform,

wie das vorige ‘Iesu unigenite’. Unter den 9 Siebensilbern findet

sich kein Achtsilber, aber unter den 3 Fiinfsilbern vielleicht in

der 2. Strophe ein Sechssilber. Die Siebensilber sind nicht, wie

merkwurdiger Weise in dem Gedicht ‘Iesu unigenite’ frei von Takt-

wechsel, sondern so wie meistens. \ron den 9 Zeilen haben 5

trochaischen Takt, wie redemptorum pretium
;
4 wechseln den Takt

und betonen die zweite Silbe, wie: redemptor sanctitica und cle-

menter iam respice; ja in 2 Zeilen bilden die 2 Senkungen sogar

WortschluB: iudicia innocens und iudicu gloria, welch daktylischer

WortschluB sonst meistens vermieden wird.

Wie gesagt, als ich diese Verse entdeckte, erstaunte ich. Zu-

nachst weniger deBhalb, weil ich unter der Hiille der Prosa Verse

entdeckte, als vielmehr iiber die Art der dabei zum Vorschein

gekommenen Verse. Derartig gebaute Strophen linden sich durch-

aus nicht im 27. Bande der Analecta hymnica, in welchem Blume
die Reste der alten spanischen geistlichen Dichtung zu sammeln
versucht hat. Ja, ich darf sagen, solcher Strophenbau ist iiber-

haupt vor der Zeit der Sequenzen, also vor c. 900, im lateinischen

Europa fast unerhort.

Das veranlafite mich weiter zu suehen und, was ich dabei
land, steigerte mein Staunen noch weit mehr. Von den wenigen
Preces, welche in das mozarabische Missale (Migne 85) eingesetzt
sind, und von den sehr vielen Preces, welche in das mozarabische
Brevier (Migne 86), besonders in der Fastenzeit und an den zahl-

reichen Fastentagen (s. Ferotin, Sacramentar 1912, p. LIV), ein-

gesetzt sind, ist die grofiere Masse rythmisch verfaBt.
Diese BuBlieder bestehen zum Theil aus Gruppen ein und derselben
Kurzzeile, zum Theil aus kurzen Strophen, welche dureh Ver-
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bindang verschiedener Kurzzeilen gebildet sind. wie das vorgelegte

‘Iesu unigenite'.

Diese Strophenformen wieder zu erkennen hat mich, obwohl

ich in diesen Dingen einige TJbung habe, oft ziemliche Miihe ge-

kostet und vielleicht kann manch Anderer weiter kommen als ich,

znmal wenn neues, handschriftliches Material zn Tage kommen
sollte. Um weitere Arbeiten zu erleichtern, habe ich eine Samm-
lnng aller Preees bearbeitet nnd will sie bald veroffentlichen.

Darin werden die Preees durchgezahlt sein. Dies sind die Nummern.
welehe ich in dieser yorbereitenden Arbeit den hier mitgetheilten

Preees vorsetze.

Zuerst sollen Lieder hier mitgetheilt werden, die a us ein-

fachen Zeilen zusammengesetzt sind.

Brevier 981 B (no. 138): Agenda mortuorum.

Abieidaria

:

Deus miserere

deus miserere

in peccatis eiu6.

Rciteretur Deus miserere

1 2

Ecce nunc advenit Vos amici mei

dirae mortis dies sorores et matres

et hora extrema super me dolentes

vitae ut cum eius ad dominum pie

patribus locatus supplices fundite

simul iam quiescat. dignas pro me preees.

P. Deus miserere. P. Deus miserere.

1, 4 Lorenzana u. Migne cum eis
;

aber Ortiz cum eius. Dies

ist richtig. Die erste Strophe spricht der Priester, die zweite der

Todte. Dies ist auffallend; doch z. B. syfische Grablieder bilden

Dialoge. Die Strophe ist aus 6 Sechssilbern mit sinkendem

Schlusse gebildet (6x6_u). Die Form ist rauh; Reim wenig; in

2, 5 falscher SchluG
;

in 2, 4 und 5 Taktwechsel mit daktylischem

WortschluG (ddminum).

Brev. 584 A und 585 B (no. 88 u. no. 89)

:

3®. feria post dominicam in Ramis. Preees:

ad Tertiam

Parce Iesu redemptor

et subveni redemptis

delens peccata nostra

P. Pretio sanguinis tui.

ad Sextam

Parce Iesu redemptor

et subveni redemptis

delens peccata nostra

P. Pretio sanguinis tui.
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1 Sacratae manus illae 1 Corpus nostrum, quod cruci

quae cruci sunt adfixae, affigi voluisti,

nos a delicto purgent te iudicante salva

P. Pretio P. Pretio

2 Vox quae oravit patrem, 2 Non indices in ira,

ut hostibus parceret, pro quibus iudicatus

liaec nos tibi commendet et alapis es caesus

delens peccata nostra delens peccata nostra

P. Pretio P. Pretio

3 Omni nos reple bono 3 Quorum peccata tuis

et fac carere malo, in bumeris portasti,

ut satiemur oinnes hos ne ruant custodi

P. Pretio P. Pretio

4 Hodie finem nostris 4 Hodie in nobis

pone Christe delictis, purga omnem fetoris

ut eras reficiamur sentinam et eras reple

(delens peccata nostra) delens peccata nostra

P. Pretio P. Pretio

(no. 88 Terz) Einleitung: et und tui hat WM aus no. 89

zugesetzt. 2, 3 Ortiz hoc; haec besserte Lorenzana 4, 4 del.

p. p. WM aus vo. 89. (no. 89 Sext): 1, 2 affigi d. h. ipse

2, 3 et alapis es WM, es al. es cdd. (est cesus Ortiz: dann 2, 4
dolens Ortiz: Lorenzana besserte). 4, 1 fehlt eine Silbe. 4, 2 Ortiz

hat-, purgaoem fetoris sentia; das verlas Lorenzana (Migne) zu:

purgationem foetoris sentiant; WM besserte.

(Form) Die Einleitung hat dieselbe Form wie die Strophen
des Liedes. Das ist oft der Fall, z. B. in dem vorigen Liede
no. 138. Das Lied besteht aus Siebensilbern mit sinkendem SchluB
(7_u). Der Bau ist ziemlich rauh. In 88, 2 ist der falsche SchluB
parceret zugelassen. Taktwechsel ist haufig, sowohl Delens pec-
cata nostra wie Purga omnem fetoris. Reim oder Assonanz
meistens, nicht immer; einige Hiate. Schwierig ist die Gliede-
rung der Strophen. Es scheinen mir 2 Doppelstrophen vor-
zuliegen. Str. 1+2 und 3 + 4; am SchluB jeder Doppelstrophe,
also nach Str. 2 und nach Str. 4, wird der Refran ‘Delens peccata
nostra- pretio sanguinis tui’ gesungen, dagegen am SchluB der
ersten Halbstrophen

,
also nach der 1. und 3. Strophe, wird nur

der Refran Pretio sanguinis tui gesungen. Der Refran Delens
p. n. wiirde z. B. nach der 1. Strophe von no. 88 nicht passen.
Allerdings ist ein so wechselnder Refran aus andern altspanischen
BuBliedem mir nicht bekannt.

Diewichtige nnd haufige ambrosianische Zeile zu 8 Silben
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mit steigendem Schlufi, 8 ,
der eigentliche Hymnenvers, findet

sich auch in den Bufiliedem selbstandig. Ich stelle 2 Beispiele

nebeneinander. Sie sind naeh derselben Sehablone gedichtet
;
beide

haben yiel Reim oder Assonanz. Der Zeilenbau ist sehr ver-

schieden. In no. 107 scheint 3 Mai im Anfang eine Silbe zu feblen

;

in no. 74 sind von den 16 Schliissen 5 sinkend statt steigend.

no. 107 : Brev. 669. no. 74: Brev. 512.

feria Ieiuniornm ante Pentec. 2* feria quintae domin. Quadrag.

ad Nonam. Preces: ad Tertiam. Preces:

Acclives te oramus Christe. parce nobis.

P. Et miserere.

Placare supplicantibns

salvator unigenite

nostrisqne favens precibus

propitius inlabere

P. Et miserere.

Delicta nostra pandimus

scelera cognoscimus

extensis caelo manibns

veniam exposcimus.

P. Et miserere.

Remissionem omnium
tribue facinorum

concede indulgentiam

quam omnes a te postulant.

P. Et miserere.

Infirmos omnes visita

captivos redde patriae

oppressos cunctos alleva

benigna tua dextera.

P. Et miserere.

Qui in forma servi apparens

mundum salvare venisti:

reforma quod perierat

tuae crucis potentia.

P. Et miserere.

Qui mortem vincis moriens

et flagellaris innocens:

nos ab aetemo erne

suppliciorum dolore.

P. Et miserere.

Qui confitenti latroni

das requiem paradisi:

nobis da indulgentiam

per crucis tuae gloriam.

P. Et miserere.

Tu pro nobis vocem accipe

huius latronis domine:

memento nostri domine

et parce cum veneris ut indices.

P. Et miserere.

Zu no. 7 4, 1,1 in del. 3,2 vgl. Luc. 23, 43 amen dico tibi: hodie me-

cum eris in paradiso. 4, 1 Tu del.

;

4, 4 et parce del. Vgl. Luc. 23, 42 de

latronibus .. alter .. diceb at ad Iesum: Domine, memento mei, cum veneris in

regnum tuum.

Die Zeilen zu 8 Silben mit sinkendem Schlusse, 8 _w, sind

haufig und wichtig. In vielen auslandischen Gedicbten sind diese

Achtsilber durch Caesur in 2 gleiche Yiersilber (4_u + 4_w) zer-

legt : Stabat mater • dolorosa
;
in Spanien ist das selten. Hier wird

meistens nicht einmal der trochaische Takt (ciiius animam dolentem)

eingehalten, sondern alle moglichen Taktwechsel zugelassen. Ich

gebe 2 Beispiele. Die einfachen Strophen von no. 142 bestebn
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aus 4 Achtsilbern. Die Strophen von no. 36 sind kiinstlicher

:

4ui, 8 4— u, 8_w. 5 — u.

no. 142. Brevier 987 (Officium mortuorum
;
in tertio noctnrno):

Al> :cbktrki Miserere miserere

miserere illi dens,

rnalis eius finem pone

et dolentes consolare.

P. Iam domine miserere.

1 Audite me omnes fratres

seu defunctorum matres

:

ordo fratrum et sorores

pia voce eiulantes.

P. Iam domine miserere.

2 Libera me de inferno,,

tu films dei patris.

propter temetipsnm Christe

pone finem malis meis.

P. Iam domine

3 Bona umbra nos tegebat.

quando arbor hie adstabat.

intus foris nos ornabat

et nos omnes gubernabat.

P. Iam domine.

Einleitung: finem pone, pone et: so ecld. 2, 2 Alius T! M. fili Ortiz Lor,

lilii Mitjne In Str. 1 und 2 spricht der Todte (AbtVj, in der Einleitung und

in Str. o die Hauler
;

vgl. S. 181 zu no. 138. Die Form der Einleitung ist der

Form der Strophen gleieh, wie oft.

No. 36: Brev. 354 4‘ feria seeundae domin. Quadrag., ad tertiam.

no. 117: Brev. 715 V' die ieiuniorum ante festum S. C'ypriani,

ad nonam.

Tu inisericors domine, eripe nos a flagello irae tuae. Propitiare.

P. Et miserere.

1 Ecclesiam - quam praeelegisti, defende'

sacerdotunr vota suscipe libenter - exaudi precem. P. Et mi.

2 Omnipotens • aeteme rector coelorum

sunime deus - cerne gemitum ac fletum - praebe auditum. P. Et mi.

3 Seniores • iuvenes atque lactentes

dira morte - perimuntur in dolore - redemptor parce. P. Et mi.

4 Peccavimus -

iniquitates commisimus -

tu redemptor * ablue omne delictum • solve reatum. P. Et mi.

Einleitung: no. 36 Et miserere nobis ccld. 3. 1 lactantes

no. 117 4. 1 iniquitates nostras comm. no. 117 Die Strophe
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besteht aus 2 Langzeilen: die erste zu 4u_ + 8_u. die zweite

zu 4_ <-> + 8— v + 5_u: nur die 3. Strophe wechselt mit dem An-
fang 4 — u statt 4 u— Yielleicht hat auch der 2. Theil der Ein-

leitung ‘Eripe nos - a flagello irae tuae - propitiare’ die Melodie

der zweiten Langzeile. In 1, 1 ist wohl praeelegisti viersQbig

zu lesen; aber 4, 1 steht 9 — ^ statt 8— u.

Von den znsammengesetzten Zeilen finden sich hier

einige, welche im friihen Mittelalter nicht selten waren: ryth-

mische Senare (5_u + 7u_) und sapphisehe Zeilen (5 -f- 6 _ j).

In no. 82 (Brev. 555) finden sich Gruppen von 3 Senaren. I)ie-

selben dreizeiligen Gruppen mit derselben Einleitung finden sich

Brev. 255 (= 392) und Brev. 401 (= 728).

no. 82: Brev. 555 6a feria quintae dominieae in Quadra-

gesima (ad tertiam).

Preces. Miserere et parce, clementissime domine. populo tuo.

P. Quia peccavimus tibi.

1 De crucis throno - aspice nos miseros

et passionum - compeditos vineulis

nostris absolve - redemptor suppliciis. P. Quia.

2 Passus flagella -

et crucis iniuriam

persecutorum - sustinens convicia

dona delictis
- nostris penitentiam. P. Quia.

3 Qui iustus iudex - male iudicatus es

et poenas crucis
-

suscepisti innocens,

tu nos a poenis -' nostris salva redimens. P. Quia.

4 Vox tua patrem - pro nobis expostulet.

quae silens fuit
- olim ante iudicem.

ut te regnante - perfruamur domino. P. Quia.

Lehrreicher ist die Anwendung der sapphischen Zeile (5_w-f
6 — u) oder Strophe in no. 79 — Brev. 534, 4a feria quintae do-

minicae Quadragesimae ad sextam.

Preces. Ad te redemptor - omnium rex summe
oculos nostros - sublevamus flentes

exaudi Christe - supplicantum preces

P. Et miserere.

1 Dextera patris - lapis angularis

via salutis
- ianua celestis

, ablue nostri
- maculas delicti

P. Et miserere.

2 Rogamus deus • tuam maiestatem

:

auribus sacris
- gemitus exaudi.
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crimina nostra - placidus indulge

P. Et miserere.

3 Tibi fatemur - crimina admissa.

contrito corde - pandimus occulta,

tua redemptor - pietas ignoscat

P. Et miserere.

4 Innocens captus - nec repugnans ductus

testibus falsis
- impiis damnatus.

quos redemisti - tu conserva Christe

P. Et miserere.

Die sapphische Eorm der Stropben ist klar; ebenso dab anch

die Einleitung eine sapphische Strophe bildet. DeBhalb habe ich

die Fehler des gedruckten Textes corrigiren konnen. Einleitung:

flentes WM : fluentes edd. supplicantium edd. I 1 Dextra edd.

4, 2 pro impiis edd. Wahrend Reim oder Assonanz in Str. 1

reich angewendet ist und ziemlich viel davon in der Einleitung

und in Str. 3, findet er sich wenig in Str. 4 und noch weniger in

Str. 2; das ist altspanische Art.

Die Erage, wo horen die Kurzzeilen auf und wo beginnen die

Langzeilen, kann im Allgemeinen dahin beantwortet werden, daB
die achtsilbicjen Zeilen die Greuze bilden. Die achtsilbigen Zeilen

mit jambischem Schlusse wurden im 4. und 5. Jahrhundert einige

Male durch Caesur des 2. oder 3. FuBes in 2 Kurzzeilen zerlegt

(minister • altaris dei
;
magnas caelesti - domino bei Prudentius und

Auspicius)
;
spater ist das kaum noch geschehen. Den Achtsilber

mit sinkendem SchluB theilt zuerst Hilarius in 2 gleiche Theile:

Gaudet aris
- gaudet templis; Gaudet caeli • conditorem; und im

ganzen Mittelalter war diese Theilung sebr beliebt. oft gesetz-

maBig. Aber Reihen von mehr als 8 Silben sollten immer durch
Caesur in 2 Kurzzeilen zerlegt werden. Zunachst kommen dabei die

Reihen von 9 Silben in Frage. Die alten Spanier waren ziemlich
rauhe Rythmiker. In dem BuBlied (no. 133), das ich zunachst
mittheile, ist der Neunsilber regelmaBig zerlegt; doch in den
nachst folgenden Liedern ist er entweder uberhaupt nicht zerlegt
oder die Caesur wechselt.

no. 133 : Brev. 970 B Sexta feria. Miserationes.

Domine • miserere nobis

Domine -

miserere nobis

P. Et averte iram tuam a nobis.
1 Domine - audi lacrimantes

domine - veniam petentes. P. Et averte
2 Domine -

pupillorum precibus
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subveni* misei’tns et clemens. P. Et averte

3 Domine
'
propter temetipsum

suscipe* singulornm preces. P. Et averte

4 Domine* ne spernas plebem

qui tuam - rogant pietatem. P. Et averte iram.

Eine stark abweichende Fassang stebt im Codex 1 von Silos

(bei Ferotin Sacram. Sp. 778). Eine Copie verdanke ich Ferotin’s

Giite
;
doch citire ich nur Einiges. Einleitung

:

a nobis fehlt in

Sil. 2, 1 Auffallend ist, daB nur die pupilli genannt werden
sollen; doch auch Sil. nennt nur orfanorum fietns. Im Gegensatz

zu 3, 2 singulorum preces erwartet man hier: populorum pre-

cibus. Seltsam ist, dafi Brev. 541 D der Refran lautet ‘supplicant!

pupillo miserere’, dagegen Brev. 411 B ‘supplicanti populo Christe

miserere’ und 436 C ‘populo tuo supplicanti miserere’. 4, 2 tuam
pietatem exquirunt Brev.; Silos hat: ne spernas plebem qui tuam
rogant pietatem. spernas : espernas ?

no. 32: Brev. 338A 2a feria secnndae domin. Quadr. ad tertiam.

no. Ill: Brev. 682 B 61 feria ieiuniorum ante Pentec. ad tertiam.

Preces. Christe redemptor* pius animarum

exaudi gemitus lientium

P. Et miserere.

1 Ne derelinquas • plebem supplicantem •

exaudi precem et respice

'

quae postulamus adtribue P. Et miserere.

2 Parce rogamus
*
parce tandem fessis

'

moerores nostros laetifica
-

diffusam vitam iam revoca P. Et miserere.

3 Salvator noster* intuere terrain •

coelestem largire pluviam,

ut vietum nobis parturiat P. Et miserere.

4 Indulge nostrum- facinus horrendum

•

quo te offenso defecimns,

dimitte nobis hoc debitum P. Et miserere.

Der Text ist an beiden Stellen des Breviers gleich; nur 2, 2

hat Br. 682 memores (memor es Lorenzana and Migne
) nostri. In

3, 3 haben beide Stellen des Breviers ‘et vietum n. p. gratia

tua\ was ich geandert habe. Reim oder Assonanz ist reichlich.

Die Strophe ist gebildet aus einer sapphischen Zeile (5_u + 6—
und 2 Neunsilbern mit steigendem Ende (9w_). Yon diesen Neun-

silbern konnen 6 nach der 3. Silbe Einschnitt haben, 2 nicht oiler

7 konnen nach der o. Silbe Einschnitt haben, 1 nicht.
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Dieselbe Form hat das Bufilied no. 53: Brev. 418 (5
a feria

tertiae dominicae Quadragesimae ad sextain). Einleitung und Refran

sind dieselben. Die Form der 4 Strophen soil dieselbe sein. Die

sapphischen Zeilen sind gleieh gebant; doch als Neunsilber treten

folgende auf:

et cunctis dona indulgentiam

pro quibus pietatem postulamus

iterum in terram redigimur.

Aucb no. <8 = Brev. 532 D (4
a feria quintae domin. Quadr.

ad tertiam) ist nach derselben Schablone gearbeitet. Es sind eben-

falls 4 Strophen: jede Strophe besteht aus der sapphischen Zeile

und aus 2 Neunsilbem. Doch von den 8 Neunsilbern schliefien nur

2 steigend, dagegen 6 schliefien sinkend. Strophe 3 schliefit alle

3 Zeilen mit i, Strophe 4 mit a; aber Str. 1 mit urn um ur. Str. 2

mit am am a: ein Beweis fur die Giltigkeit der Assonanz.

In den vorhergehenden Liedern hat die sapphische Zeile zur

Construction einer neuartigen Strophe gedient. Auch die ver-

wandte und beriihmte alcaeische Zeile (5-u + 6u_) ist benutzt

zur Construction einer neuen Strophenart, die ofter gebraucht ist.

no. 68: Brev. 491 6a
fer. quartae domin. Quadr. ad tertiam.

Preces. Rogamus te rex saeculorum deus sancte.

P. Iam miserere - peccavimus tibi.

1 Iesu redemptor - qui solus victima

factus es mundo - patri gratissima

nos clemens tu libera. P. Iam

2 Quo moriente - terra contremuit

e monumentis ' sepultos pariens

ad fidem credentium. P. Iam
3 Qui in sepulcro - quiescis positus

tua quiete • mortuos refoves

inferna percutiens. P. Iam
4 Qui sepulcrali • lapide clauderis

et resurgis custodibus nescii.-
-

purga nos a vitiis. P. Iam.

Str. 3, 2 refovens? 4. 2 Die Caesur f'ehlt. Wefihalb hat der
gewandte Dichter sie nicht hereingebracht. indem er schrieb : custo-
dibusque - resurgis nesciis?

Eigentlich sind nur die Strophen von drei Senaren und die
sapphische Strophe nach iilteren Mustern verfafit. Schon die beiden
letzten Strophenarten, die aus der sapphischen Zeile und 2 Neun-
silbern und die aus 2 alcaeischen Zeilen und dem Siebensilber zu-
sammengesetzten Strophen sind neu gemaclit. So kommen wir zu
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der auffallendsten Eigentiimlichkeit dieser BuBliederdichtung
,

der

Lust neuartige Strophen zu formen. Diese Strophen sind

nicht so umfangreich, wie die mancher Sequenzen, sondern stets

ziemlich kurz : allein die bekannten Kurzzeilen von 4—8 Silben

mit steigendem oder sinkendem Schlusse sind in mannigfacher Weise
zusammengesetzt. Was hat bei diesen zahlreichen, ganz eigen-

artigen Zusammensetzungen der Kurzzeilen zu Langzeilen und zu

Strophen den Dichter geleitet? Das kann nur eine Melodie ge-

wesen sein, die der Dichtersanger sieh entwarf und in beliebig

vielen Strophen in Worte setzte.

Schon zu Anfang dieser Untersuchnng habe ieh in no. 13 (Iesu

unigenite) und no. 66 (Redemptorum pretinm) die Form 7u_,
7u_, 5_u, 7u_ nachgewiesen

;
s. S. 178 u. 180. Ehe ich auf

andere Fragen uber diese BuBliederdichtung eingehe, will ich noch

etliche kiinstlichen Strophenformen aus der trockenen Prosa der

Drucke wieder auferwecken.

no. 90; Brev. 593 C 4a feria domin. in Ramis palm, ad tertiam.

Preces. Tu pastor bone 1 qui pro ovibus

animam rfcposuisti

memento nostri. P. Placare et miserere.

1 Virtus perennis * sapientia

dei summi' verbum patris

memento nostri. P. Placare

2 Conditor rerum • vita omnium

dominator * angelorum

memento nostri. P. Placare

3 Tu dei agnus • tu pro nobis es

velut ovis • immolatus

memento nostri. P. Placare.

4 Innocens captus • caesus colaphis

latronibus • eircwwdatus

memento nostri. P. Placare

5 Cjui solus mortem • nostri criminis

tua morte • devicisti

memento nostri. P. Placare.

Die Drucke haben in der Einleitung ‘posuisti’ und Str. 4, 2

datus; ich anderte. Die Einleitung hat dieselbe Form, wie die

Strophen, nemlich 5_u,
;
4 _u, 4_u; 5— u.

no. 38: Brev. 362 C 5 a feria secundae domin. Quadr., ad tertiam.

no. 118: Brev. 718 2° die ieiuniorum ante festum S. Cy-

priani, ad tertiam.
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Preces Fac nobiseum domine misericordiam,

da veniam, dona indulgentiam

P. Et miserere placatus.

1 Omnipotens ingenite. unigeniti

genitor sanetissime.

precem nostram suscipe. P. Et miserere

2 Parce rogamns omnibus aegrotantibus,

adsiste lugentibus.

indulge penitentibus. P. Et miserere

3 Animas quiscentium. sancte domine,

ab inferno erne,

paradiso restitne. P. Et miserere

4 Christe, qni coelos possides mundum redimens,

tu dens clementissime

peccata nostra ablue. P. Et miserere

In Str. 2, 2 hat Br. 362 parce rogantibus, Br. 718 parce aegro-

tantibus
;
ich habe dies ‘parce’ weggelassen. Heim and Assonanz ist

reicblich. Die Strophenform ist 8u_. 5u_, 7(8)u_, 8(7)u—
Die 3. Zeile hat 8u_ nur in Str. 4 ;

die 4. Zeile hat 7u_ nur

in Str. 1.

no. 84: Brev. 562D Sabbato quintae dominicae Quadr., ad tertiam.

no. 173: Brit. Mus. 30846 (= L) f. 147* 5* feria ieiuniornm

ante Pentecosten, ad sextam.

Im Brevier stehen Einleitung und Strophe 1 3 5 6; in L :

Einleitung und Strophe 1 2 3 4.

Preces Veras dei filius Christe.

P. Exaudi - populo supplicanti miserere.

1 Qui triumpho crucis tuae

salvasti solus orbem*

tu crucis tuae pena nos libera. P. Exaudi
L hat triumbo, salbasti, crucis tui penas; Br. hat rythmisch richtig

:

tu
cruoris tui pena. Dawn I. : libera exaudi ppli, dagegen Brev. stets : P. Et
exaudi.

2 Qui delicta nostra eruci

conpassus adfixisti

et mortis nostre ruinam portas duram ex.

steht nur in L

3 Qui moriens mortem damnas
resurgens vitam praestas

sustinens pro nobis penam indebitam. P. Exaudi
L : resurges, prestas, indeuitam. ex
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4 Yestis tue sacro tactu

nos terge a reatu

et ligno crucis beate nos protege. ex.

L hat tacto, arreatu.

5 Passionis tuae dies

celebremus indemnes,

ut per hoc (hos ?) dulcedo tua nos foveat. P. Exaudi

6 Pro qaibus passus es crucem,

non permittas perire,

sed per crucem due ad vitam perpetuam. P. Exaudi

Heim ist meistens reichlich vorhanden. Die Form der

Strophe ist klar: 8 u, 7_u, 8_u, 4o

—

Dagegen die Einlei-

tnng und der Refran sind nicht sicher. Vor anderer Strophenform

steht Brey. 411 B : Verus dens misericors. P. Supplicanti populo,

Christe, miserere; und der Refran: P. Supplicanti. Dagegen

Brev. 541 D: Yerus deus misericors. P. Supplicanti pupillo mise-

rere, und der Refran: P. Supplicanti.

Dagegen Brev. 436 C steht genau dieselbe Strophenform und

sehr ahnliche Einleitung:

no. 56: Brev. 436 C Sabbato tertiae domin. Quadr., ad tertiam.

Preces. Verus deus filius dei Christe,

P. Exaudi et populo tuo supplicanti miserere.

1 Propter temetipsum deus

inclina aurem tuam

ad‘ orationem nostram misericors. P. Exaudi
nostram hahe ich zugesetzt; in den Drucken fehlt es.

2 Precibns adesto nostris

et cuncta quae rogaris,

dona affluenter nobis placabilis. P. Exaudi et populo

3 Parce iam summe redemptor

indulge exoratus

et petitiones supple propitius.

P. Exaudi et populo tuo supplicanti miserere.

Die freie Strophenfindung ist der interessanteste
,

aber auch

der schwierigste Punkt bei dieser BuBliederdichtung. Sie wird de6-

halb noch mehrfach besprochen werden miissen. Jetzt sind einige

andere Eigentiimlichkeiten dieser Dichtung zu erwahnen.

Beliebt waren in der alten rythmischen Dichtung die Akro*

sticha. In den Bufiliedern finde ich nur die simpelste Art der

Akrosticha, nemlich die ABCdarien.

no. 57: Brev. 437/8. Sabbato tertiae dominicae Quadr., ad sextam.
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Preces. Ad te clamantes P. Dens exaudi.

Affiictos corde P. Deus exaudi Mala paventes P. Deus exaudi

Beilis attritos P. Dens exaudi Noxam deflentes P. Deus exaudi

Confractos malis P. Deus exaudi Optantes pacem P. Deus

De tuis celis P. Deus exaudi Pulsantum voces P. Deus

Flentium voces P. Deus exaudi Qui solus vivis P. Deus

Gementum corda P. Deus exaudi Rex omnis terrae P. Deus

Onere pressos P. Deus exaudi Simul rogamus P. Dens
In te sperantes P. Deus exaudi Te deprecamur P Deus
Lugentes mala P. Deus exaudi Voce et corde P Deus

Ortiz Delis statt Beilis Confractis edit. Gementium edd.

Onere. d. It. Honere. Pulsantium edd. Die Form ist die gewohn-

liche der Litanei : 2 Adonier = Sancta Maria: dra pro nobis. In

dein ABCdar bei Ferotin, Liber Ordinum Sp. 114 beginnt die Reihe

mit Ad te clamantes exaudi Cbriste, was hier die Einleitung bildet

dann kommt bei Ferotin unter C und G der Ausdruck vor ;rex

omnis terrae’. Ausgefallen ist hier nur die E- Reihe. Solche

ABCdarien sind in den Bufiliedern meistens nur Bruchstiicke und
geben so oft Zeugnifi fiir die schlechte Uberlieferung, in der diese

Dichtung uns vorliegt. Ein Beweis hierfiir ist zunachst das BuB-

lied

:

no. 9: Brev. 198D (tertia feria post octavam Epiphaniae, ad

tertiam), das in den Drucken so lautet: Preces. Exaudi nos,

Deus. P. Exaudi. V. Ad te clamantes, Deus. P Exaudi. V. Bone
Redemptor Deus. P. Exaudi. Y. Contritos corde, Dens. P Exaudi.

V. De tuis coelis, Deus. P Exaudi. Dieser Text ist nach no. 57

also abzucorrigiren

:

Preces. Exaudi nos (, deus?) P. Deus exaudi.

Ad te clamantes P. Deus exaudi.

Bone redemptor P. Deus exaudi.

Contritos corde P Deus exaudi.

De tuis coelis P. Deus exaudi.

Mitunter bildeten die Anfangsbuehstaben der Slrophen ein ABC-
dar. Im Yerlauf dieser Untersuchung werde ich mehrere Bruch-
stiicke eines einzigen solchen ABCdars nachweisen konnen. Akro-
sticha, deren Buchstaben ein Wort oder mehrere Worter bilden,

habe ich in den BuGliedern nicht gefunden. Das einzige Beispiel,

das also gebildete AYort PASSIO, wird spater besprochen werden.
(Wecbsel der Silbenzahl). Schon (S. 179) habe ich zu dem

Gedichte no. 13 Jesu unigenite bemerkt, daB im Anfang der ersten

Langzeile statt des Siebensilbers zwei Male ein Aehtsilber stehe

wie: Tranquillitatem temporum, und ebensoGm Anfang der zweiten
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Langzeile statt des Fiinfsilbers Pads qnietem drei Mai ein Sechs-

silber, wie: Da peccatis finem. Dieser bedenkliche Fall ist nicht

haufig, aber er scheint sicher auch sonst vorzukommen. So in:

no. 2 = Br. 138 (1) :
primo die ieiuniornm kal. Januarii, ad sextam.

no. 19 = Br. 275 (2): 2a feria primae domin. Quadr., ad sextam.

Preces. Ad te clamamus domine.

P. Precamur ut exandias.

1 Audi vocem supplicum

et da vitae remedium. P. Precamur.

2 Causas peccati amove

et da locum veniae. P. Precamur.

3 Da nobis auxilium,

quod superet periculum. P. Precamur.

4 Audi deus viduas

et orphanorum lacrimas. P. Precamur.

Br. 2 hat stets den vollen Refran: Precamur ut exandias.

3 quod superet Br. 2
:
qui tollis Br. 1. Reim schlieBt alle Kurz-

zeilen
;

allein die also sicher gestellten Zeilen zeigen 3 Mai 7u_
+ 8 u_ Silben, 1 Mai, in der 2. Strophe, 8u_ + 7u_ Silben. Nach

der Einleitung von 8u_+ 8u_ = 16 Silben, sollte man gleiche

Strophen erwarten, nicht solche zu 15 Silben.

Seltsamer wird die Sache, wenn man no. 6 = no. 21 (Brev.

169 = 284) betrachtet. Einleitung und Refran ist durch dieselben

zwei Achtsilber gebildet. Dagegen die 4 Strophen sind einerseits

sehr ahnlich, anderseits nach der andern Richtung verschieden:

1 Christe redemptor omnium

exaudi preces supplicum. P. Precamur.

2 Concede nobis donum gratiae

et fructum penitentiae. P. Precamur.

3 Remove a nobis gladium

famem et pestilentiam. P. Precamur.

4 Solve delicti piaculum

et dona indulgentiam. P. Precamur.

Die einzige Textverschiedenheit findet sich in Str. 4, wo Brev.

284 hat: delicti periculum. Hier scheint doch die Strophenform

richtig zu sein, welche die Einleitung und die 1. Strophe bieten,

nemlich 2 ambrosianische Achtsilber. Aber die tolgenden Strophen

zeigen 2 Zeilen zu 9 und 1 zu 10 Silben. Da ist doch wohl in

Str. 2 ‘nobis’, in 3, 1 ‘a’ zu tilgen und in 4, 1 zu schreiben : solve

delicti vinculum; vgl. Brev. 206 D: delictorum vinculis absolve nos,

domine.

Einen ahnlichen Fall bietet zunachst das BuBlied

:

Kg!. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil-hist. Kiasse. 1913. Heft 2, 13
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n0 . 50 = Brev. 409 D: 4a feria tertiae domin. Quadr., ad tertiam.

Preces. Penitentiam agimus pro malis nostris.

P. Tu Cliriste miserere: peccavimus.

1 Patris dextera virtus sapientia,

placatus da veniam. P. Tu Christe miserere

2 Gremitus omnium attende domine;

quae petimus. tribue. P. Tu Christe miserere

3 Nos peccavimus. nos inique egimus,

nos impie gessimus. P. Tu Christe miserere

4 Vitam et veniam dona propitius

et parce penitentibus. P. Tu Christe miserere.

Str. 3: vgl. Brev. 346 C u. 713 A: Nos peccavimus, nos inique

egimus, nos impie gessimus.

Die Strophenform ist : 12 u _ + 7 w— Aber die Langzeile 12

u_ besteht in Str. 1 und 3 aus 5u_+ 7u_, in Str. 2 und 4 aus

6 w. _ + 6 u Dagegen bei Ferotin, Liber ordinum Sp. 114 lautet

die Zeile stets 5 u __ + 7 u _ : ‘Rex altissime et perennis domine’

und verlangert, in Brev. 166 und 293 B: 5u_+ 7u_ + 7u_ +
3u_: Rex altissime et perennis domine precem quam effun-

dimus accipe. Vgl. unten S. 196 zu no. 81 = Br. 542. Also

ist eine kleine Verschiedenheit der Kurzzeilen, um eine Silbe mehr

oder weniger oder eine weckselnde Caesur der Langzeile in diesen

BuBliedern nicht gemieden, wenn auch nur selten zugelassen.

(Worter ziihlende Rythmen). In der Abhandlung ‘Spa-

nisches zur Greschichte der altesten mittellateinischen Rythmik (in

diesen Nachrichten 1913) habe ich seltene rythmische Zeilen nach-

gewiesen, in denen nicht die Silben, sondern die gewichtigen Worter

gezahlt werden. Daselbst habe ich (S. 156) aus der Wiener, aus

Mainz stammenden, lateinischen Hft 1888 f. 109 ‘Preces ante al-

tare prima die’ gedruckt, welche schon Martin Gterbert, Monumenta
veteris liturgiae Alemannicae II S. 89, gedruckt hatte, und habe

notirt, daB der Anfang sich auch im mozarabischen Brevier findet,

nemlich

:

no. 5 = Brev. 167 A: 2° die ieiuniorum kal. Januar.
,
ad sextain,

no. 2 3 = Brev. 294 C: 4a feria primae domin. Quadr., ad tertiam.

Preces Clamemus omnes una voce - P. Domine miserere.

1 Amara nobis est vita nostra. P. Domine miserere.

Delicta dele, pacem concede. P. Domine miserere.

3 Incli'na aiirem tuam ad precem nostram. P. Domine miserere.

Parce delictis et subveni de caelis. P. Domine miserere.

Die Einleitung und Z. 1 und 2 stehen in der Wiener Hft, wo
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aber noch 8 andere Zeilen stehen. Mit Z. 2 vgl. Brev. 194 pacem
concede

;
Br. 202D Concede pacem . . Delicta dele

,
veniam con-

cede. Die neuen Zeilen, 3 und 4, sind nicht unverdachtig.

Die Frage ist nun, ob in dem mozarabischen Brevier noch an-

dere Preces zu finden sind, welche diesen seltenen rythmischen Ban
haben. Einige kleinere Preces der Art habe ich gefunden

;
sie be-

stehen aus Langzeilen, deren 2 Kurzzeilen je 2 gewichtige Worter
enthalten.

no. 8 = Brev. 194 : 21 feria post octavam Epiphaniae, ad tertiam.

Die Ausgaben bieten hier den Text: Preces : Alius non est,

qui rogetur, pie Domine : Vs. (rersicuhis) Alieva iugnm, colla pre-

mentum inclina. P. Pie, bella reprime, pacem concede. Vs. Cap-

tivos eripe, demersos erige. P. Pie, bella. Vs. Dona veniam,

praesta gratiam, pie Domine, Reitereiur primus Vs. Preces scilicet:

Alius non est. Dies ist also umeuschreiben :

Preces. Alius non est qui rogetur. P. Pie domine.

1 Alieva iugnm colla prementem. P. Pie

Bella reprime pacem concede. P. Pie

3 Captivos eripe demersos erige. P. Pie

Dona veniam praesta gratiam. P. Pie domine.

Einleitung: vgl. Brev. 210D: Non est alius, P. Nisi tu deus,

Vs. Qui orari possit. 1 vgl. iugus, i. Form: abgesehen von

der Einleitung finden sich : 3 x 5 v 3xo_u, 2x6u_; aber

stets 2 voll betonte Worter und weder Zeilen wie periculorum

noch wie praesta pacem bonam.

Derselbe Rythmus scheint auch im folgenden BuBlied ange-

wandt zu sein:

n o. 1 2 = Brev. 210 D : 6a feria post octavam Epiphaniae, ad tertiam.

no. 136 — Brev. 976B Of'ficium infirmorum, ad tertiam:

Preces. Non est alius P. Nisi tu deus

1 Qui orari possit P. Nisi tu deus

Qui misereri possit P. Nisi

3 Qui contritos sanet P. Nisi

Qui infirmos visitet P. Nisi

5 Qui captivos liberet P. Nisi

Peiteretur Non est alius.

Aufier der Zeile 5u_ findet sich 2 x 6 _u, 2x?u_, 1x7
— w; aber stets nur 2 voll betonte Worter. 1 Quae or. poscit

und 2 poscit Brev. 1.

Weil diese Art des rythmischen Zeilenbaus sehr selten ist,

will ich noch einige unsicheren Beispiele besprechen, obschon ich

dabei fiber den Rahmen dieser Untersuchung hinausgehe.

13*
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no. 135 = Brev. 970 C Horae canonicae. In tempore tra-

ditionis domini Miserationes.

Deus miserere deus miserere miserere deus miserere.

P. Christe miserere.

Tu caecis liimen

siirdis anditum

3 mutis eloquium

atque elaiidis gressum

virtns debilium.

q

Audi vidua s

rege pupillos.

orphanis et vinctis

fidelibus cimctis

solamen tribue.

4

Tu pastor et ovis Adtende et aiidi

in (tu?) via salutis precantes siibveni

tu passus pro nobis furdrem remove

tu victor perennis praesidium praebe

Christe parce nobis. redemptor aeterne.

Der Gute Ferotin’s verdanke ich (no. 156) die Copie der Hft

Silos 1 f. 108, welche er Sacramentar Sp. 778 erwiihnt hat. Es

sind 6 Strophen, von denen die beiden ersten mit 2 obigen stimmen

:

(2) Tu pastor et obis, tu viam salutis, tu victor perennis, tu tra-

ditus pro nobis, Christe parce nobis. (1) Tu cecis visum, tu

surdis auditum, tu mutis eloquium adque claudis gressum, Christe

dei filius. Die 4 neuen Strophen haben in jeder Zeile 2 Worter.

In der obigen Einleitung ist wohl zwischen den beiden miserere

ein deus einzuschieben
,

so dab die Einleitung, wie die Strophen,

aus 5 Kurzzeilen besteht. In den Strophen finden sich folgende

Kurzzeilen : lx5u_, 4x5_u, 5 x 6 u—
;
10x6_u. Davon

hat nur Christe parce nobis 3 betonte Worter; ‘atque elaiidis

gressum’ und ‘orphanis et vinctis’ sind nnsicker. Alle andern

Zeilen bestehen aus 2 gewichtigen Wortem.

no. 8 1 = Brev. 542/3. 5a feria quintae domin. Quadr., ad sextam.

Preces. Penitentiam agimus pro malis nostris.

P. Tu Christe miserere
:

peccavimus.

1 Qui ut bvis ad vietimam diictus es domine,

clementer nos protege. P. Tu Christe

2 Qui criicem pateris et sepiilcro elaiideris,

salva nos a vitiis. P. Tu Christe

3 Quo in mice moriente terra contremuit,

trementes nos respice. P. Tu Christe

4 lit tiia in morte consepiilti domine

vivamus perenniter. P. Tu Christe.
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Str. 3 Qui in cruee moriente te terra edd. : ich iinderte; vgl. oben S. 183

no. 68 = Br. 491 Str. 2 Quo moriente terra contremuit.

Die Form dieses BuBliedes mufi verglichen werden mit der von

no. 50 = Brev. 409, das oben (S. 194) gedrnckt ist. Die Ein-

leitung nnd der Refran haben denselben Wortlaut
;
auch der Schlufi

der Strophe besteht hier wie dort ans 7 u— Aber die erste Lang-

zeile ist verschieden. In no. 50 besteht sie zweimal aus 5u_ +
7u_, zweimal aus 6w_+ 6u— Dagegen hier in no. 81 besteht

sie in Str. 1 aus 8u_+ 6u_, Str. 2 aus 6u_ + 7u_, Str. 3 aus

8-u+ 6u_ und in Str. 4 aus 6— u-f-7o Ein einheitlicher ryth-

mischer Bau ergibt sich nur, wenn wir beachten, daB die 12 Kurz-

zeilen von no. 81 stets 2 gewichtige Worter enthalten. Yon sich

aus hat der Dichter die weitere Schranke aufgerichtet
,

dafi die

letzte Kurzzeile stets 7 Silben zahlen soli. In no. 50 variiren

die beiden Kurzzeilen der ersten Langzeile in der Silbenzahl (5+

7

oder 6 + 6), doch die gesamte Silbenzahl der Langzeilen ist stets 12.

Die Kurzzeilen der 5 zuletzt besprochenen Lieder hatten un-

gleich viel Silben und auch ungleiche SehluBcadenz. Ein anderer

Fall gibt sich in dem folgenden Gedicht. Die gewohnlichen, Silben

zahlenden Zeilen haben geregelte SehluBcadenz, aber im Anfang
der Zeilen fallen die Wortaccente, wie sie eben konnen: meistens

mit der Wellenbewegung der vollen Accente oder der Nebenac-

cente ‘mala nostra superet’, ‘remove propitius’ oder ‘peccatorum

veniam’
;
minder oft mit Taktwechsel

,
so daB 2 Senkungen sich

folgen: ‘auditum piissimum’, ‘quae poscimus tribue’. Fast immer
sind Zeilen der beiden Arten gemischt.

Ich habe sebon bei no. 13 (oben S. 179) als auii'allend hervor-

gehoben, daB unter den 21 Sieben- und Achtsilbern dieses Gedichtes

keine Zeile mit Taktwechsel sich findet. Yiel auffallender ist das

folgende Gedicht
,

weil von seinen 8 Siebensilbern jeder Takt-
wechsel hat.

no. 49 = Brev. 402. 3a feria tertiae domin. Quadr., ad sextam.

no. 123 = Brev. 730. 2° die ieiuniorum ante s. Martini, ad sextam.

Preces. Misericors domine exaudi supplices.

P. Et miserere.

1 Excelse perpetue quae poscimus tribue. P. Et miserere.

2 Auditum piissimum inclina orantibus. P. Et miserere.

3 Virtutis praesidio redemptor defende nos. P. Et miserere.

4 Superna potentia peceatis da veniam. P. Et miserere.

Die 2. Str. fehlt Br. 730. Hier ist stets die 2. Silbe, nicht

die 1., voll accentuirt. Das kann eine charakteristische Melodie

veranlaBt haben, die starken Ton auf die 2. Silbe legte. Allein
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sonst ist im Zeilenanfang von einem EinfluB der Melodie nichts zu

merken : naeh derselben Melodie werden die Zeilen ohne und die

mit Taktwechsel gesungen.

Die Uberlieferung der Preces.

Ich suebte und untersuchte die Preces im mozarabischen Mis-

sale und Brevier zunachst in der Ausgabe von Migne, Band 85 und

86, dann in der ersten Ausgabe von Ortiz
,
Toledo 1502

,
und in

der von Lesleus (Missale 1755) und von Lorenzana (Brevier 1775).

Die Drucke stimmen iiberall eng iiberein. Alle Preces sind als

Prosa gedruckt. Fiir viele Fragen erwartete ich hauptsachlich

Antwort aus den H andschriften. Da ersehien 1912 das von

Ferotin bearbeitete mozarabische Sacramentar, dem Ferotin Sp.

673—964 unter dem Titel Les Manuscrits Mozarabes eine

Aufzahlung und Invent arisirung der Handschrif'ten der mozarabi-

schen Liturgie beigegeben hat
,

die sein unermiidlicher Eifer hat

aufspiiren konnen.

Natiirlich studirte ich dieses Inventar mit Eifer, urn die

Qnellen zu finden, aus denen Ortiz die Preces geholt hat. Doch

leider vergeblich. Das Meiste hatte ich erhofft von Toledo

85, 2 (Ferotin 688—690) Officia feriarum in Quadragesima’ : doch

hier fand ich keine einzige der Precesformeln. Fast ebenso viel

Hoffnung setzte ich auf Toledo 35, 5 (Ferotin 722—735) Yaria Of-

ficia et Missae, zumal da Ferotin Sp. 738 selbst bemerkt, daB diese

Hft ‘a servi de base au travail des editeurs du missel, pour les

messes du Careme jusqu’ au mardi de la fete de Paques’. Doch
auBer wenigen Preces der Sonntage der Fastenzeit war auch hier

nichts zu finden. Das ErgebniB ist: die Quelle, aus der Ortiz
die Preces geschopft hat, istverloren oder nochnicht
wieder gefunden. Bis jetzt ist der Druck des Ortiz die ein-

zige oder die weitaus wichtigste Quelle.

Die von Ortiz gedruckten Precesformeln miissen auf cine Fa-
brik und auf einen Grundstock zuriickgehen. der von Ortiz oder
einem mittelalterlichen Redactor des mozarabischen Breviers aus-

genlitzt worden ist. Die wenigen Precesformeln des mozarabischen
Missals sind (auBer 2) alle auch in 1 (oder 2) Gottesdienste des
Breviers eingesetzt, aber dabei meistens gekiirzt worden. Wie-
derum war die vorhandene Preces -Masse nicht geniigend, um alle

Bufitage des Breviers mit einer besonderen Precesformel auszu-

statten. Also half man sieh etwa wie mit den Hymnen. Yon be-

stimmten Festen ab wird einfach die Preceskette einer friiheren

Reihe von Bufitagen wiederholt. So kommt es, dafi die meisten
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Precesformeln an 2 Stellen, einzelne sogar an 3 Stellen des Bre-

viers gedruckt sind. Bei dieser Wiederholung wurde der Test

ziemlich genau copirt. Das beweist aber nicht, dab dieser Text

besonders gut sei; in dem ausgeniitzten Grundstock von Preces-

formeln kann Yieles weggelassen, Vieles geandert gewesen sein.

Aber die vielen von Ferotin beschriebenen Hften bringen doch

bie nnd da eine Precesformel. Das beweist, dab znr Zeit als diese

Hften geschrieben warden, rythmiscbe Preces vorhanden waren.

Ein neues Bublied habe ich in diesen Hften so gut wie nicbt ge-

funden. Allein aus solch anderweitiger Uberlieferung lernt man
doch die Teste, welche Ortiz liefert, beurtheilen. Ich gebe also

noch einige Bublieder in ihrer verschiedenartigen
Uberlieferung. Das ist ja eine unerfreuliche Arbeit; aber nur

so kann man diese rathselhafte Dichtung etwas genauer beur-

theilen.

no. 54 = Brevier 427 C. 61 feria tertiae domin. Quadr., ad tertiam.

no. 146 = Missale 336 B. tertio dominico Quadr., ad missam.

Die Uberlieferung theilt sich in 2 Aste : 1) das Missale, 2) das

Brevier. Das Missale hat die Einleitung ‘Bogamus’, dann die

Strophen: Audi Bone Emitte Fertilitatem Indulge (Assistant) Ge-

mitus Hanc. Dagegen das Brevier hat die Einleitung ‘Roga-

mus’, dann die Strophen : Audi Indulge Ne und Omnes.

Zuerst ist die Missaluberlieferung etwas zu klaren. Mach der

Strophe Indulge folgt in der Ausgabe des Lesleius (1775, p. 117)

und bei Migne 86, 336 sofort die Strophe Gemitus. Aber bei Mar-

tene, der im Tractatus de anticjua ecclesiae disciplina, 1706 p. 182,

diesen Text aus der ersten Ausgabe abgedruckt hat, steht eine

Strophe, welche ich dann, als ich mir aus dem Londoner Exemplar
das Blatt CXYII hatte photographiren lassen, auch in der ersten

Ausgabe des Ortiz wieder fand. Also war die Strophe offenbar von
dem Setzer des Lesleus ausgelassen worden, indem sein Auge von
dem Schlub der Strophe Indulge : ‘tu libera’ auf den Schlub der

Strophe Assistant: ‘nos libera’ gesprungen war; natiirlich fehlt

das Stuck dann auch bei Migne
,

der ja nur die Ausgabe des

Lesleus abgedruckt hat. Aber, damit die Schwierigkeiten kein

Ende nahrnen, der neue Text gab keinen Sinn. Er Iautet bei Or-

tiz: Y(ersicuhis ) Assistant bona: discedant hostes. pessime in-

cumbunt clades inopia. tu Christe nos libera, p. Jam. Martene

interpungirt : Assistant bona, discedant hostes; pessimae ineum-

bunt etc. Allein damit kommen keine alcaeischen Zeilen zu Stande.

Zwei Worter sind umzustellen und es ist zu schreiben:
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Assistant bona" discedant pessima’

hostes incumbnnt * clades • inopia.

Ich gebe nun zuerst den Text von no. 146. der Fassung im

Mis sale. Davon fand ieh auch in der Handschrift Toledo 35,5

die Einleitung und die Strophen 1—7.

Et hae (be Ortiz

,

hie Lest. Mujne

)

seqnentes preces dicantur

modo ut dictum est in primo dominieo quadragesi. foli. XCIIII.

Davon steht nickts in Tot. 35, 5.

Preces. Rogamus te rex seculorum deus sancte.

(P.) Jam miserere, peccavimus tibi.

Dieselbe Einleitung steht z. B. in no. 63 = Brev. 491 (oben

S. 188). Dort und im Brevier hier steht P.. welches im Miss, hier

fehlt.

1 Audi clamantes • pater altissime

et quae precamur - clemens attribue.

exaudi nos domine. P. Jam miserere

2 Bone redemptor - supplices quaesumus

de toto corde - flentes requirimus.

adsiste propitius. P. Jam
Tol. 35,5 hat te toto, teas uold riclitifj ist.

3 Emitte manunr deus omnipotens

et invocantes • potenter protege

ex alto piissime. P. Jam
4 Fertilitatem • et pacem tribue

remove bella -

et famem coliibe,

redemptor sanctissime. P. Jam
remobe Tol. 35. 5 famen Ortiz.

5 Indulge lapsis - indulge perditis.

dimitte noxam - ablue crimina.

acclines tu libera. P. Jam
noxam Brer.: noxia Missale. acclines Martene Le»leus: accliues hirer,

und Ortiz im Miss. libera Miss.

:

subleva Beev.

6 Assistant bona - discedant pessima.

hostes incumbunt clades inopia

:

tu Christe nos libera. P. Jam
tftelit nur im Miss, von Ortiz und daraus bei Martene: ist ausgefallen lei

Lesleus und Migne ; s. oben. discedant hostes pessime inc. Ortiz und (pessi-

mae) Martene.

7 Gemitus vide • fietus intellige

extende raanuir peccantes redime,

salvator omnipotens. P. Jam
Martene hat geandert: ‘Hectus intellige’ mtd ‘precantes’ Mit redirne

schlieCt unvollstar.dig die Strophe hei Ortiz
,

Martc-ne
,

Lesh.-us und Migne. Nur
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die Hft Tol. 35, 5 hat den richtigen SchliiB : Salbator omnipotens. iam. Dann

folgt hier das Gebet Exaudi orationem etc.

8 Hanc nostram deus • hanc paeem suscipe

supplicnm voces - placatus suscipe

et parce piissime. P. Rogamus
'paeem suscipe’ ist unrichtig, da auch die nachste Zeile mit suscipe schlieBt

;

oh precem accipe ? vgl. no. 4, 1 preeem aecipe; no. 38, 1 precem nostram suscipe.

Rogamus, niebt ‘Jam’
;

die ganze Einleitung wird wiederholt.

II. Das Brevier (no. 54 = Sp. 427 Cj enthalt:

Preces. Rogamus ... tibi. Audi .. miserere

Indulge . . noxam . . accliues tu snbleva. P. Jam miserere

Ne recorderis - nostra facinora

sed indulgendo • nos omnes adiuva.

prostratos tu releva. P. Jam miserere

Omnes in unum - te sancte poscimus.

quae postulamus - tu dona largius,

exaudi propitius. P. Jam miserere; peccavimus tibi.

Unzweifelhaft stammen die beiden BuBlieder, sowohl no. 146,

wie no. 54 aus einem Grrundstock, dessen Stropben ein ABCdar
bildeten. Aber wie ist es diesem Grrundstock ergangen ! In no. 146

endet das ABC mit H; die Stropben C und D sind weggelassen

nnd die Strophe I ist umgestellt; und wie steht es mit der sto-

renden Strophe Assistant ? ist sie spater zugedichtet ? In no. 54

des Breviers ist von den mit B—M anfangenden Stropben nur die

Strophe Indulge aufgenommen
;

alle andern weggelassen. Das la6t

ahnen, welch verstummelten Reste dieser BuBliederdichtung uns

erhalten sind.

Sonst halte ich es fur die erste Pflicht des Philologen, die Gre-

danken des Dichters zu verfolgen, wie sie von Strophe zu Strophe

sich verbinden und sich entwickeln. In diesen BuBliedern habe ich

das fast aufgegeben. Man kann die Strophen umstellen, wie man
will; man kann anfangen, man kann aufhoren, wo man will. Die

Lieder bestehen fast immer nur aus einzelnen Notbschreien.

Die rythmische Porm der Strophen ist schon S. 188 bei no. 68

= Brevier 491 besprochen: zwei alcaeiscbe Zeilen zu 5 _u+ 6u-
werden durch einen Siebensilber mit steigendem SchluB zu einer

Strophe zusammengeschlossen.

Schlimmere Yerschiedenheiten zeigt die Uberlieferung des fol-

genden Liedes.

I no. 110 = Brev. 678. 5a feria ieiuniorum ante Pentec., ad sextam.

II no. 171 = Brit. Mus. 30846 (L), f. 140» (Ferotin Sacram. Sp.

865) 4“ feria ante Pentec., ad sextam.
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III no. 168 = Silos 1, f. 112 Ordo post conpleta, Sabbato.

I no. 110 = Brev. 678 enthalt die Einleitung nnd die Strophen:

Bone Iram Luctum Miserere.

Preces. Ad te pie - exclamamus deus.

superant nos - pessima flagella.

P. Miserere -

finis noster adest.

succurre Christe.

Diese Einleitung steht aueh in L
;

doeh fehlt da P. Dann hat L elame-

mus
;

snperat nos pessimis flagelis. In Br. steht P. vor Finis.

I 1 Bone pastor • moriens pro grege

oves tuas - a malo defende. P. Miserere

vgl. II 1 und III 1 pro grege L imil Sil: protege Br. obes L Sil.

statt a malo def. hat Sil veniani concede
;

vgl. vers. 2 und 3 nach defende hat

Br. Miserere P. Finis, L n ur misere, Sil miserere nobis.

I 2 Iram tuam - a nobis repelle.

plebem tuam - a malo defende. P. Miserere.

1 vgl. Ill 6 2 vgl. I 1,2 und I 3,2 und III Einleitung. Br. schlieCt

Miserere. P. Finis.

I 3 Luctum nostrum - in gaudium verte.

plebem tuam - a malo defende. P. Miserere
vgl. I 2 Br. schlieCt Miserere. P. Finis.

I 4 Miserere • plebi tuae Christe.

consolare - nos qui sumus tristes. P. Miserere,

nos qui Jleyer, nos pro quo Br. Br. schlieCt Miserere. P. Finis.

II no. 171 = Brit. Mus. 30846 (L) f. 140».

Einleitung, wie bei I notirt.

II 1 Bone, wie bei I 1 notirt.

II 2 Circumdat nos - iam undique plaga

et timemus - cuncta nostra mala. miserere.

II 3 Durum tempus -

et vicinum luctus.

non est nullus - ad precandum dignus. miserere
tempus est vie.?, so daB luctus Genitiv ist

;
vgl. dies luctus (Vulgata)

2 = nullus nostrum dignus est qui precetur.

II 4 Ecce adest - novissimum tempus.

snperat nos -

crudelis interims. mise
nobissimum L.

II 5 Fletus crescit - gaudium defecit.

finis urguet -

et vita defecit.

(P.) miserere -

finis noster adest.
Pines tier beiclen defecit ist unricMitj. P. fehlt in L.

III no. 168 = Silos 1 f. 112 (s. Ft'rotin Sacrament. 778);
nach einer Copie, die ich der Giite Ferotin’s verdanke. Ein schreck-
licher Text

!
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Alia. Miserere - dens miserere.

plebi tue - a malo defende. miserere nobis.

Uber die 2. Zeile vgl. zu I 2, 2.

Ill 1 Bone: vgl. zu 1 1; SchluJ] in Silos: veniam concede,

miserere nobis.

Ill 2 Pro peccatis hac (ac) delictis nostris

adclines te • exoramus Christe. miserere nobis.

Ill 3 Rector rerum • omnibus succurre

et plebem tuam - a clade defende, mise
vgl. die Einleitung Z. 2, dann zu 1 2, 2.

Ill 4 Yirtus magna • potentia salus

libera nos - a gentiles malos. mise

III 5 Mitte domine de celis tuis. (Tuis mitte - domine de eelis?)

libera nos - de gentis paganis. mis

III 6 Zeli iram - repelle a nobis

et gratiam • inpertire cunctis. miserere nobis

vgl. I 2 Iram tuam a nobis repelle.

Ill 7 Xe derelincpias • plebem supplicantem

quam creasti
- tu domine sancte. miserere nobis

Xe relinqnas gibt die richtige Silbenzdhl.

Ill 8 Christe deus - tu sana infirmis

et requiem - tribue defunctis. miserere nobis.

Wir haben also 3 Fassungen. Die I. enthalt die Einleitung

Ad te und die Strophen Bone Iram Luctum Miserere. Die II. ent-

halt dieselbe Einleitung Ad te und die Strophe Bone ganz wie I.

;

dann aber die Strophen Circumdat Durum Ecce und Fletus.

Offenbar sind I. und II. Auslesen desselben ABCdars. III. hat

mit I. und II. nur die rythmische Form der Strophen, 2x(4_u
+ 6 _ J

)

,

und den Wortlaut der Strophe Bone gemeinsam
,
dann

wenige einzelnen Ausdriicke. Die Strophen III 2—III 8 sind fast

alle neu. Man fragt naturlich : konnen diese Strophen zu dem
ABCdar gehort haben, aus welchem die I. und II. Sammlung aus-

gelesen ist ? Da ist zu bedenken, daB III 5 Mitte domine de celis

tuis sicher ein verderbter Text ist, und daB III 8 Christe — XPE
— mit X beginnen kann. So haben wir die Initialen PRV(M)ZNX

:

alle nach M (14 Miserere plebi tuae Christe). Wenn wirklich

diese 3 so verschiedenen Sammlungen aus ein und demselben ABC-
dar geflossen sind, — so daB I und II die Einleitung liefern, alle

drei das B, dann II die CDEF, I die ILM und endlich III die

(verstellten) PRY.ZX.X, — in welch heillosem Zustande ist die

TJberlieferung dieser BuBlieder

!
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Kleine Liedchen. die ans karzen Strophen bestehen and eher

einzelnen Wehrufen gleichen, wurden oft gebraacht and manche

von ilinen sind mehrfach iiberliefert. Sie sind freilich wie eine

viel gebrauehte Miinze, abgebrancbt and oft in jammerliehem Zu-

stande. Weder Inhalt noch Form erweckt besonderes Interesse;

aber dennoch will ich von ihnen einige Beispiele bringen
,

damit

klar werde, dab anf die von Ortiz gedruckten Texte kein unbe-

dingter Verlab ist.

no. 134 = Brev. 970B Horae canonieae, Sabbato, Miserationes.

no. 157 = Silos 1 f. 108/9 (Ferotin, Sacrament, p.778): Septhna

feria. Die Copie verdanke ich der Giite Ferotin’s.

Die beiden Texte enthalten fast dieselben Strophen. Ich setze

sie debhalb neben einander. indem ich in Silos die Varianten dnrch

schiefen Druck notire.

no. 134 (Brev. 970 B)
Miserere miserere

miserere Jesu bone.

P. Peccatis nostris finem pone-

1

Audi pie et intende

et gementes consolare,

pater pie rex aeterne.

2

Auctor noster et redemptor,

plebis tuae sis protector

peccatorumque indultor.

3

Prostrati omnes rogamus

;

ut agnoscas supplicamus
;

ut dimittas exoraraus.

4

Qui pro nobis formam servi

induere voluisti.

poenitentes iam exaadi.

5

Qui latronem confitentem

paradiso collocasti

et alium condenmasti.

6

Qui pro nobis sustulisti

passionem quoque crucis,

iam memento servis tuis.

no. 157 (Silos 1 fol. 108)

Miserere miserere

miserere Jhesu bone,

peccatis nostris finem pone.

(
3
)

Prosternati omnes rogamus

;

ut ignoscas, supplicamus,

et dimittas exoratus. miserere

(1)

Audi Christe et intende

et gementes consolare,

pater pie rex aeterne. miserere

(2)

Factor noster et redemptor,

ptchi tue sis protector

peccatorumque indultor. miserere.

(4,1 u. 2; 6,3)

Tii pro nobis formam serbi

aclsummere voluisti,

iam memento servis tuis. miserere.

(8)

Qui Lazarum quadriduamuu

de sepulcro suscitasti

uloriam tuaui mauifestasti. miserere.

(
5)

Qui latronem confitentem

paradiso conlocasti

et alium condenmasti. miserere



Uber die rythmischen Preces der mozarabischen Litargie. 205

7 (7)

Cruce tua iam protege. Crueis tue nos protege

quos per earn redemisti, quos per earn redemisti

dextera tua iam custodi. dextera tua nos custodi.

?

Peregrinis sen (e)genis

viduis adque pupillis

miserere

8

Qui Lazarum iam putentem

de sepulcro suscitasti,

oves tuas tu custodi.

9

Rex aeteme Jesu bone,

a macula nos absolve

et in bonis nos eonfirma.

protector pius esto illis. miserere

10 (10)

Defunctis requiem dona Defunctis requiem dona

et paradiso colloca paradisique concede

iunctos sanctorum catervae. in eterna amenitate. miserere.

no. 134: 3,2 lies ignoscas 6, 3 nrspriinglich icohl

:

servi tui 7, 3 lies

dextra 10 lautet bei Ortiz: Defunctis dona requiem: dona paradisum: colloca

vinctos sanctorumque catervae; que tilgte Lesleus ;
das TTbrige dnderte Meyer.

Der folgende Text ist an 4 Stellen iiberliefert. Die IJberlie-

ferung zerfallt offenbar in 2 Aste. Zunachst

no. 1 53 = Ferotin, Liber Ordinum Sp. 115, aus einem Ordo

in finem hominis, ans 2 Handschriften, in denen

diese Preces neumirt sind.

no. 167 — Codex in Silos 1 f. 113; Ordo post completa,

Sabbato (vgl. Ferotin Sacrament. 779)
;

nach

einer Copie, die ich der Giite Ferotin’s verdanke.

Ordo: Alias Preces. Indulgentia, dicamus omnes, domine.

Tn dona ei (eis) veniam. — K[irie eleison].

Silos

:

Alia

:

1 Rex altissime et perennis domine

(Ordo-d) Tu dona ei (eis) veniam. Indulgentia.

(Silos :) Tu miserere.

2 Sacerdotibus auditum adeommoda

(Ordo :) et dona ei (eis) veniam. K[irie eleison] hat

die eine Hft Ferotin's ; die andere hat liier and

im Folgenden: veniam. Indulg.
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(Silos :) et miserere.

3 Unigenite quem timemus iudicem

(Ordo :) tu dona ei (eis) veniam. K. (Indolg.)

(Silos :) miserere

4 Quem angelice potestates metuunt

(Ordo :) tu dona ei (eis) veniam. K. (Indulg.)

(Silos :) tu miserere.

5 Egros visita et captivos revoea

(Ordo :) et dona ei (eis) veniam. K. (Indulg.)

(Silos :) tu miserere.

6 Xos peceavimus et a te recessimus

(Ordo :) sed dona ei (eis) veniam. K. (Indulg.)

(Silos :) tu miserere.

7 Tu piissime tu prostratos subleva

(Ordo :) et dona ei (eis) veniam. K. (Indulg.)

(Silos :) tu miserere

8 Penitentibus miserere domine

(Ordo :) et dona ei (eis) veniam. K. (Indulg.)

(Silos
:)

tu miserere.

1 perenni Sil. 5 captibos Sil. 6 peccabimus et ad te Sil. in Sil.

steht Vers 8 vor Vers 7. 7 tu prostratus subleba hat die eine Hft Ferotin’s
;

tu subiectos releba Sil. S Et peccantibus mis. Sil.

Die andere Uberlieferung ist im gedruckten Brevier zu

finden

:

no. 4 = Br. 166: secundo die ieiuniorum kal. Januar., ad tertiam.

no. 22 = Br. 293: 41 feria secundae domin. Quadr., ad tertiam:

Preces. Clamamus ad te domine’ tu miserere nobis.

P. Et dona indulgentiam.

1 Rex altissime et perennis domine

precem quam effundimus accipe ! P. Et dona ind.

2 (5) Aegros visita et captivos revoea,

pupillos et viduas adiuva ! P. Et dona ind.

3 (6) Xos peceavimus et a te recessimus;

tu redemptor omnium salva nos ! P. Et dona ind.

4 (8) Poenitentibus miserere domine
et peccati maculas ablue ! P. Et dona ind.

Brev. 1G6 hat Str. 4 maculas, Brev. 293 maculam.

Die wichtigste Erage ist: wie verhalten die 4 kunstreichen

Stropken des Breviers (o ^
,
7u_, 7u_, 3u_) sick zu den 8

kurzen knnstlosen Rufen der andern Eassung. Ick meine, wenn
Jemand die 4 langen Bitten, um zu kurzen, zureckt geseknitten

katte, wefikalb katte er dann nock 4 zusetzen sollen. Waren da-
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gegen jene 8 kurzen Bitten altes Kirchengut. so konnte ein litur-

giscker Dichter auf den Gedanken kommen, diese einfachen Ruf-

zeilen zu einer kleinen Strophe zn erweitern
,

dafiir aber statt 8

nur 4 auszuarbeiten.

Die fiinffache Uberlieferung des folgenden Liedes ist eine drei-

spaltige: I no. 1 — no. 2; II no. 3 ahnlich no. 4; III no. 5.

1) no. 40 = Brev. 371 : 61 feria secnndae domin. Quadr., ad tertiam.

2) no. 121 == Brev. 724: 3° die ieiuniorum ante s. Cypriani,

ad tertiam.

3) no. 140 — Brev. 984: Officium mortnorum. Abicidaria.

4) no. 154 = Ferotin, Liber ordinum Sp. 115 Ordo in finem bo-

minis diei: Alias preces. Mit Neumen.

5) no. 159 = Silos 1 f. 110 Ordo post conpleta. IIII feria alia

(Ferotin, Sacrament. 778).

I: Brev. 371 (1) nnd Brev. 724 (2).

Preces. Dicamus omnes : Miserere nobis deus.

P. Miserere nobis.

omnes fehlt Brev. 724. Miserere . . nobis? = ‘Jesu . . nobis’ = S — u
-f- 6— u

I 1 Mundi rector et redemptor

Jesu Christe rerum auctor. P. Miserere nobis,

actor Br. 371. Br. 724 IciGt in Str. 1—4 nobis u-eg.

I 2 Qui exaudis obsecrantes

et gementes intueris. P. Miserere nobis.

I 3 Parce nostris iam delictis

favens vultu pietatis. P. Miserere nobis,

vultum hat Br. 371.

I 4* Huius urbis atque plebis

conservator esto vigil. P. Miserere nobis.

I 5 Peccavimus tibi deus.

indulgentiam postulamus. P. Miserere nobis.

II: Brev. 984 (3) und Ferotin Ordines 115 (4).

Abicidaria Br. 984, Alias Preces Ordines.

Miserere miserere • miserere illi deus *

P. Christe redemptor veniam ei concede,

concede. — Mise[rere] . . . druckt Ferotin.

II 1 Mundi . . actor. P. Christe redemptor 3

,

Mundi .

.

auctor. Christe K[irie eleison] Ferotin. P. steht

nirgends bei Ferotin. Vgl. I 1, III 1.

II 2 Qui . . intueris. P. Christe redemptor. 3, Qui . . in-

tueris. Christe K. Ferotin. VgJ. I 2, III 2.

II 3 Qui expectas poenitentes
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et peccata deplorantes. P. Christe redemptor.

redemptor fehlt in 3; Christe K. Ferotin. Vgl. Ill 3.

II 4 Parce .
.
pietatis. Christe K.

Steht nur bei Ferotin ( in it fabens), fehlt in 3. Vgl. I 3 und III 5.

II 5 Sacerdotum andi preces

anres tuas implorantes. P. Christe redemptor.

in Brev. 984 hat Ortiz sacerdotem .. implorantem
,
Lorenzana und Migne

sacerdotum . . implorantmn ; dann hat Ferotin Christe K. Vgl. Ill 4.

II 6* Sepnltura domus mea

tenebrosa et dolorosa. P. Christe.

Steht nur Br. 984 am Ende. Ziemlirli sicher ein falscher Zusatz
;

es spricht

der Todte.

Ill: Silos 1 f. 110(5); vgl. Ferotin Sacrament. Sp. 778: 1III

feria alia.

Miserere miserere miserere nobis dens,

ne nos indices in ira. Vgl. II.

Ill 1 Mnndi . . . anctor. ne nos k mi. Vgl. II, II 1.

Ill 2 Qui . . . intueris. ne nos k mi. Vgl. I 2. II 2.

Ill 3 Qui . . . deplorantes. ne nos k mi. Vgl. II 3.

Ill 4 Sacerdotum . . . inplorantes. ne nos k mi. Vgl. II 5.

Ill 5 Parce . . fabens .
.
pietatis. ne nos k mi. Vgl. 1 3, II 4.

Ill 6* Regem nostrum adque plebem

intuere de excelsis.

ne nos k mi.

Ill 7 Peccabimus . .
.
postulamus. ne nos. Vgl. I 5.

Die o Texte ergeben also folgende 3 Strophenreihen

:

I. II. III.

1 Mundi 1 Mundi 1 Mundi

2 Qui exau 2 Qui exau 2 Qui exau

3 Qui exp. 3 Qui exp.

3 Parce 4 Parce 4 Sacerdotum

5 Sacerdotum 5 Parce
4* Huius 3* Regem
5 Peccavimus 7 Peccavimus

6* Sepnltura

Wir haben also vor uns nur die 3 Auslesen einer ursprung-

lichen Reihe : 1 Mundi
;

2 Qui exaudis
; 3 Qui expectas

;
4 Parce

;

5 Sacerdotum. Die Strophen Huius und Regem schlieBen sich aus

:

in jeder wird fiir die plebs gebetet
;

die Strophe Huius paBte in eine

Stadt, die unter maurischer Herrschaft stand, die Strophe Regem
nostrum nicht. Die Strophe ‘Peccavimus tibi dens. Indulgentiam

postulamus’ schloB das BuBlied gut ab. Dagegen II 6 ist spater
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zugesetzt, als das Lied in dem Officium mortuornm gebraucht

werden sollte; denn hier spricht der Todte selbst.

Also auch bier ergibt sicb, daB die Uberlieferung dieser Preces

eine durchaas nnsicbere, oft verstiimmelte oder stark geanderte ist.

Dabei ist besonders ein Umstand wichtig. Die meisten und wich-

tigsten BnBlieder sind uns nur in dem von Ortiz berausgegebenen

Brevier iiberliefert
;
nur fiir sebr wenige BnBlieder haben wir eine

handscbriftlicbe Uberlieferung. Nun fragt es sich natiirlich: sind

die Texte dieser BnBlieder in der Ausgabe des Ortiz verlassig

oder nicht?

Da konnte man nun leicht folgenden SchlnB machen. Sehr

viele BnBlieder kommen im Brevier an 2 verscbiedenen Stellen vor,

und die so zwiefacb gedrnckten Texte stimmen, wie sicb oben an

vielen Beispielen zeigt, eng znsammen, ancb da, wo andere, hand-

schriftliehe Uberlieferung starke Yerscbiedenbeiten zeigt. Folg-

lich, konnte man scblieBen wollen, ist der Text bei Ortiz ausge-

zeichnet iiberliefert. Aber es hat sich oben vielfacb ergeben, daB

die Texte des Ortiz, auch wenn sie an 2 Stellen ganz gleich waren,

docb vielfach beschadigt waren.

Das klart sich, wie schon oben angedeutet (S. 198), wohl so

auf. demand, der das Brevier an alien Tagen der Fastenzeiten

mit Preces versehen wollte und der einen ansehnlichen Grundstock

von solchen Preces vor sich hatte, sah doch, daB diese nicht hin-

reichten, jeden einzelnen dieser Tage mit einer besondern Preces-

formel zu versehen. Wie man nun denselben Hymnus an etlichen

Festtagen sang, so half sich jener Redactor des Breviers. Er setzte

dieselben Precesformeln bei verschiedenen BuBtagen ein. Dabei
ging es ziemlich mechanisch zu. Z. B. die im Brevier (Migne) Sp.

157—255 eingesetzten Preces wiederholen sich Sp. 269—302 ;
noch

deutlicher wiederholt die von 303 ab gehende Reihe sich von 666
ab. Der Mann schrieb aber natiirlich beim zweiten oder dritten

Mai die Precesformel aus derselben kleinen Precessammlung ab,

aus der er sie das erste Mai abgeschrieben hatte. So beweist die

Ubereinstimmung der im gedruekten Brevier wiederholten Texte

weiter nichts als daB jener Mann ziemlich sorgfaltig abschrieb.

Fragen wir nach der Art und dem Werth der also ausge-

nutzten und dem Druck des Ortiz zu Grunde liegenden Sammlung,
so scheint der Inhalt ziemlich reichhaltig und der Text ziemlich

gut abgeschrieben gewesen zu sein. Ist dies Urtheil richtig, so

ist es wichtig, da die meisten und wichtigsten Precesformeln uns

nur durch das von Ortiz gedruckte Brevier erhalten sind.

Kgl, Ges. d. Wiss. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse, 1913. Heft 2, 14
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Das Alter dieser BuBlieder und ihre Entstehung.

Die letzten der obigen Beispiele sollten nur orientiren iiber

die TJberlieferung der mozarabischen BuBlieder. Die betrachtliche

Menge der vorangehenden Beispiele sollte orientiren iiber die ryth-

mische Eigenart dieser neu auftretenden Art von Kirchengesangen.

Sie ist iiberraschend, zunachst fiir den, der die lateiniscbe Dichtung

Spaniens priift. Hymnen sind in die mozarabisehe Liturgie sehr

viele eingesetzt. Sie sind znm groBen Theil auslandische : niancbe

von bekannten Verfassern. die meisten anonym: aus verschiedenen

Jahrhunderten; viele quantitirend gebaut, die meisten rythmisch;

die rytbmiscben sind znm Tbeil sehr rauh gebaut. Es sind die im
Ausgang des Alterthums bei den christliehen Dicbtern verbreiteten

Zeilen- und Strophenarten. Die Sammlung dieser von Blume im
27. Band der Analecta zusammengestellten mozarabischen Hymnen
ist fiir den Rythmiker ziemlich einformig.

Ganz anderes Leben ist in diesen BuBliedern. Obwohl ihre

Zahl nicht groB ist, so finden sich doch viele einfachen Gruppen,

die aus den gewohnlichen Kurzzeilen zusammengestellt sind. Yiel

interessanter sind die neuen Strophen. welche hier auf'treten. Selten

sind hier Kachahmungen : nur einmal findet sich eine sapphische

Strophe; einige Male wird die sapphische Langzeile (5_^ + 6_o)
oder die alcaeische (5_u + 6u^) beniitzt, um mit andern Kurz-

zeilen verbunden eine neue Strophenart zu bilden. Oft werden
verschiedenartige Kurzzeilen zu neuartigen Langzeilen und, was
wichtiger ist, zu neuen Strophengebauden verbunden. Alles das

hat einen musikalischen Zweck, wie ja manche dieser Lieder in

dieser oder jener Handschrift neumirt sind.

Es machte mir freilich Ereude, aus der einformigen Prosa der

Drucke die dichterischen Formen wieder entstehen zu lassen, in

welche die Gedanken urspriinglich gefaBt sind. Allein mehr fes-

selte mich eine hohere rythmische Frage.

Die Rythmik dieser BuBlieder ist in der Literatur Spaniens eine

ganz neue Erscheinung. Aber sie ist auch iiberhaupt in der Ent-
wicklung der mittelalterlichen europaischen Dicbtungsformen eine

neue und selfsame Erscheinung, und es wird eine schwierige Auf-
gabe sein, diesem Gliede seine Stelle in der ganzen Entwicklung
anzuweisen.

Was ich oben von den Formen der mittellateinischen ryth-
mischen Dichtung im alten Spanien gesagt habe, das gilt auch von
der mittellateinischen Dichtung in ganz Europa. Bis zum Ende
der Karolingerzeit kennen die rythmischen Dichter nur wenige
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einfachen Zeilen und Strophenarten. welche alle den spatlateinischen

quantitirenden Zeilenarten nachgeahmt sind. Ich konnte in dieser

alten Zeit nur ganz wenige Versuche finden (Gres. Abliandlungen

1241) eine nene Strophe zu bilden, wie dies z. B. Gotschalk ge-

than hat.

Erlosung von dieser beengenden Armnth und neues freies

Sehaffen braehte die Sequenzendichtung. Sie lehrte die Dichter,

sich nichts zu kiimmem um iiberlieferte Zeilenarten, sondem nur

dem musikalischen Gefiihle folgend selbstandig ihre Worte in neue

Zeilen und Strophen zu fiigen. Dies
,
nach meiner Ansicht wich-

tigste, Ereignifi in der mittelalterlichen Entwicklnng der Dicht-

kunst war in der Hauptsache die Findung neuer Zeilen und be-

sonders neuer Strophenarten
,
wie ich das mehrfach zu schildern

versucht habe, besonders in meinen G-es. Abhandlungen I S. 30—46.

Auch die mozarabischen Bufilieder zeigen viele nen erfundenen

Strophen. Wie verhalt nun diese mozarabische Strophenfindung

sich zu jener Strophenfindung, welche mit der Sequenzendichtung

verkniipft ist? Notker von S. Gallen gibt an, wie er zur Se-

quenzendichtung gekommen ist
,
und schildert seine Anfange und

seine Fortschritte. Die erste Sammlung hat er vor 887 veroffent-

licht. G’lemens Blume im Vorwort zu seiner Sammlung der alte-

sten Sequenzen, Analecta hymnica Bd. 53, 1911, bestreitet diese

Angaben Notker’s und behauptet, schon vor Notker seien in fran-

zosischen Klostern Sequenzen gebaut worden. Einen zwingenden

Beweis finde ichnicht; vor Allem ist nicht zu begreifen. wie Not-

ker den so eigenartigen und dock innerlich wahrscheinlichen Be-

richt iiber seine Erfindung hatte erfinden und niederschreiben

konnen.

Die Sequenzen sind aus den Modulationen
,
den Coloraturen

iiber einzelne Silben cles Alleluia hervorgegangen und in ihrem

Aufbau sehr kunstreich. Einer Strophe von mehr oder weniger

kiinstlichem Gefiige der Kurzzeilen folgt eine zweite, welche ganz

denselben Ban hat. Diesem Strophenpaar folgt ein zweites Paar,

das aber ganz andern Bau hat, usw. Die mozarabiscben BuBlieder-

strophen haben alle den gleichen Bau; es sind gleichstrophische

Lieder.

Wie steht nun die mozarabische Strophenfindung zu der in

den Sequenzen? Ist sie die altere und hat sie vielleicht den An-

lafi zur Sequenzendichtung gegeben ? Nach Notkers Schilderung

kann die Sequenzendichtung einen solchen Vorlaufer nicht gehabt

haben.

Das Alter der einzelnen Theile der mozarabischen Liturgie ist

14*
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sehr strittig. Die gewohnliche und im Ganzen wohl richtige An-

sicht ist ja die, daB die Hauptbestandtheile der mozarabischen Li-

turgie im 6. bis 8. Jahrhundert verfaBt worden seien. Und da, wo
Probst den Preces-Text citirt, von dem meine Entdeekung ausging,

sprieht er von der spanischen Messe des 5. bis 8. Jahrhunderts.

Aber ieb kenne keinen Beweis dafiir
,
daB eine der rythmischen

Precesformeln in jenen Jahrhunderten scbon existirt hat.

Entscheidend scheint folgende Thatsache. Zwei Preces, welehe

im Missale Sp. 355 nnd 373 gedruckt sind, fand ieh schon langst

gedruckt ans der beriihmten Handschrift des ‘Sacramentarinm Gal-

licanam’, welehe in dem 7. oder 8. Jahrhandert geschrieben ist;

femer sind im Missale manche Stellen dieser beiden Gedichte im
Texte richtig, welehe in jener Handschrift verderbt sind; ja, das

Missale enthalt in beiden Liedern neue Strophen, im Ganzen 5,

welehe die alte Handschrift nicht kennt. Da scheint sicher, daB

jene beiden Preces schon im 7. Jahrhundert im spanischen Missale

standen nnd damals nach Frankreich exportirt und dabei ver-

stummelt und verderbt worden seien. Doch eine genaue Priifung,

welehe ich im An hang S. 214—221 vornehme, zeigt, daB das

YerhaltniB umgekehrt ist. Die neuen Strophen des Missale passen

nicht in die Lieder und sind gewiB interpolirt. Die beiden Lieder

konnen also in Frankreich entstanden sein und sind, wer weiB

wann, in das mozarabische Missale eingesetzt worden.

Die Handschriften, in denen rythmische BuBlieder vorkommen,

sind nach den mehr oder minder sicheren Angaben im 11. oder 10.

Jahrhundert geschrieben. Die meisten BuBlieder sind ja iiberhaupt

uns nur durch den Druck des Ortiz bekannt. Die wenigen Hand-
schriften, welehe die Officien enthalten, in welchen der Druck diese

Preces bringt, enthalten da hochstens eine kleine Formel, wie Tol.

35, 2: Preces. Flectamas genua. Deprecemur dominum. Kirie-
leison. Christeleison. Kirieleison. Erigite vos. Das Eine scheint

hiemach sicher zu sein, daB die rythmischen und gesungenen Preces,

mit denen diese Untersuchungen sich beschaftigen, durchaus nicht

ein so altes und selbstverstandliches Stuck des Gottesdienstes

waren, wie z. B. die Hymnen, vielmehr eine an manchem Orte
vielleicht recht beliebte, aber nicht notwendige Zuthat, wie dies

die Sequenzen vielerorts gewesen sind.

Die ganz eigenartige Strophik der mozarabischen Preces ist

nach meiner Ansicht also aufgekommen: Schon im Anfang des

10. Jahrhunderts warden an manchen Orten Frankreich’s Sequenzen
gedichtet und abgeschrieben, besonders eifrig in S. Martial in Li-

moges. Uberhaupt muB diese neue Erfindung mit Begeisterung
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aufgenommen und weiter verbreitet worden sein. Ein mit

Singen und Dichten vertrauter Spanier wurde im 10. Jahrbundert

mit den Sequenzen bekannt: er wagte sicb aber nicht an diese

ibm schwierige und hohe Kunst. Dock ersann er neue, aber nur

kurze Stropbenformen
;
er schuf aueb nicbt fiir jedes Stropkenpaar

eine nene Stropkenform, sondern band alle Stropken eines Liedes

in dieselbe Form. Der Dichter dieser BuBlieder hat anch wokl

nur eine besckeidene Zahl yon solchen Liedern geschaffen. Jeden-

falls, als Jemand dann das Brevier mit den BuBliedern versehen

wollte
,
enthielt das von ihm beniitzte Sammelheft Iange nicht fiir

jeden Bufitag ein besonderes Lied; sondern dieser Mann beniitzte

die meisten Lieder zweimal; aber anch so reichten sie nicht aus

und fiir manchen BuBtag wurde eine prosaische Precesformel ge-

nommen, vielfach Satze mit ‘Qni’ oder knrze Satzchen aus der

Bibel, besonders ans den Psalmen.

Sonderbar ist der Gegensatz zu der Sequenzendichtung. Diese

ist hervorgegangen ans dem Alleluia, und immer ist die Seqnenz

ein Jubellied geblieben. Dagegen diese spanisehe strophiscke Dich-

tung ist bei dem andem Extrem angekommen und da geblieben,

bei der Bufie und der Bitte urn Vergebung der Siinden.

Der Handschriften, in welcher diese rythmischen Preces in das

Brevier eingesetzt waren, sind gewiB nur sehr wenige gewesen.

Eine solche lift, ist fiir die Ausgabe des Ortiz beniitzt worden.

Aber bis jetzt ist noch keine Hft. der Art wieder gefunden. Da-

gegen in einzelnen Handschriften finden sich einzelne rythmiscbe

Preces, besonders die sogenannten Miserationes, zerstreut einge-

schoben.

Diese rythmischen Preces scheinen in der mozarabischen Li-

turgie durchaus nicht allgemein gebraucht worden zu sein. Auch
ihre eigenartige Rythmik scheint nicht weiter angewendet worden
zu sein, z. B. nicht in Liedern weltliehen Inhalts. So ist auch
kaum zu hoffen, daB die Rathsel der altesten spanischen Rythmik
des 11./12. Jahrhunderts, z. B. des Cid-Liedes, durch die Yerglei-

cbung der Rythmik dieser BuBlieder gelost werden konnen.



214 Wilhelm Meyer,

Anhang.

Waren die mozarabisehen rythmischen Preces schon
im 7. oder 8. Jahrhnndert vorhanden?

Sehr iiberraseht wurde ieh, als ieh bemerkte, dab zwei im

Missale mozarabicum gedruckten Preces schon in einer Handscbrift

des achten Jahrhunderts sich finden. In den Publications de la

Societe pour l’etude des Langnes romanes hat A. Boucherie 1875

ein Heft mit dem Titel ‘Melanges Latins et bas-latins’ veroffent-

licht. Darin hat er S. 6 und 7 zwei Gedichte ans der Pariser

Hft latin. 13246 (fol. 106 und 107) abgedruckt und besprochen.

Der Inhalt dieser Hft ist von Mabillon im 2. Theil des 1. Bandes

des Museum Italicum (Paris 1724) S. 278—397 zum ersten Mai
gedruckt worden unter dem Titel ‘Sacramentarinm Gallicanum’;

auch Muratori ‘Liturgia romana vetus’ hat dasselbe im 2. Band
Sp. 761—968 abgedruckt. Die beiden Preces stehen bei Mabillon

S. 319, bei Muratori Sp. 842/43. Sie sind die einzigen poetischen

Stiicke dieses Sacramentars, dabei so geschrieben, daB die Absatze

der Strophen deutlich sind. Die greuliche Merowinger Orthographie

haftet nicht nur den beiden Gedichten an, sondern sie entstellt

die ganze Handschrift.

Die Sabbato’ (Karsamstag) ist zuerst die kleine Lection ge-

schrieben ‘Altera autem die bis cum custodibus’ (Matth. 27, 62

—

66); dann beginnen gegen Ende des Bl. 105 die beiden Gedichte

mit ‘1NCIPIT PJRECIS DE EODEM DIEI. Sie sind von der-

selben Hand geschrieben, welche die iibrige Hft geschrieben hat,

mit einer sehr deutlichen Halbuneiale. Delisle spricht im Memoire
sur d’anciens Sacramentaires 1886 S. 79 iiber diese Hft. Sie sei

im 7. Jhdt. geschrieben, babe lange in Bobbio gelegen und sei aus
Saint-Germain in die pariser Bibliothek gekommen. Ich habe
schon 1884 die Form beider Gedichte besprochen (s. Ges. Abhand-
lungen I S. 223 und 241), nicht ohne Irrthiimer, da ich mich auf
Boucherie verliefi.

Beide Gedichte fand ich nun wieder im Missale mozara-
bicum (Migne 85); im Brevier und im Liber Ordinum (Ferotin

1906) finden sie sich nicht. Das I. ‘Portatus sum’ ist eingesetzt

(Migne 85, 372/3) ‘In quinto dominico Quadragesimae. Ad missam’,

nach dem Abschnitt ‘Psallendo’ (Ps. 37, 28. 8. 18. 20/21). Das II.

‘A patre missus’ ist eingesetzt (Migne 85, 355) ‘In quarto dominico
Quadragesimae. Mediante die festo. Ad missam’, ebenfalls nach
dem Abschnitt Psallendo (Ps. 70, 5. 19. 20. 10. 11. 12. 3. 4. 5).
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Ich gebe nachher die Bobbienser Fassnng (nach einer Photo-

graphie) and gegeniiber die Fassnng des mozarabischen Missale’s

als Grnndlage fiir die weiteren Untersnchungen.

(Siehe die 4 Texte auf S. 218 and 219, 220 and 221.)

Die beidea Preces liegea offenbar in 2 stark verschiedenen
Fassangea vor ans; verscbieden erstens in dem Wortlant der

beiden IJberliefernngen gemeinsamen 7 Stropben, aber aacb ver-

schieden dadarcb, dad die mozarabisebe Uberlieferung 5 Stropben

bringt, von denen in der Hft des 8. Jabrbanderts keine Spar za

sehen ist.

Der mozarabisebe Text der 7 gemeinsamen Strophen
ist anstreitig besser als der Bobbio-Text, ja viel besser. Ich will

niebt reden von der grenlichen Merowinger Orthographie, welcbe

die Hft aas Bobbio entstellt bat, von Fehlern, wie ‘acerno pucolarn’

statt ‘acerbo pocnlo' oder ‘confnsas gladio bonorifico’ statt ‘confossns

gladio horriiico’
;
denn das sind Scbreibfehler, die ein klnger Ab-

schreiber der Karolinger Zeit merken and bessern konnte, wie Mabillon

bei der ersten Aasgabe sie bemerkt and gebessert hat. Aber aach

bei starkeren Verschiedenbeiten, wie ‘illic conflnit aqna’ (Bob.) oder

‘illico Unit latex’ (Moz.) ,
wie ‘proferre falsum testimoniam’ (Bob.)

oder ‘falsa proferre testimonia’ (Moz.) and ‘adfligor sappliciis’ (Bob)

oder ‘afficior sappliciis’ (Moz), bezeagt der Sinn oder die Rythmik
fast stets, dad der mozarabische Text der echte, der von Bobbio

der unrichtige ist. Die wenigen scblimmen Yerderbnisse des moz-

arabiseben Textes, wie II 7 noxia and ignorantiam, geben aaf die

Heraasgeber zariick.

Daza kommt aber, dad das mozarabisebe Missale im I. Gedicht

drei, im II. Gedicht zwei neue Strophen enthalt. Der sprach-

liche Ansdrnck dieser nenen Strophen ist correct, ibre rythmische

Form ist riebtig. Yon diesen 5 Strophen ist in der Hft aas Bobbio

nichts za lesen.

Aas diesen Thatsacben scheint sicb das Resnltat za er-

geben: die Handschrift von Bobbio bringt einen Aaszug ans dem
mozarabiseben Missale, der noch obendrein darcb orthographische

Fehler and kleine Textanderangen entstellt ist.

Aber die Hft. von Bobbio ist spatestens im 8. Jbdt. geschrieben

!

Folglich miidte ibre Yorlage, ans welcher sie die beiden Gedichte

abgesehrieben hat, d. h. das mozarabisebe Missale, die beiden Preces

schon im 8. Jbdt. enthalten haben. Das mozarabische Missale ent-

halt, wie gesagt, nocb 4 andere Preces von ahnliehem rythmi-

schem Baa. Diese aber finden sich alle aiieh im Brevier anter den
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ziemlich vielen Preces, welche alle ahnlichen, seltenen Strophenbau

aufzeigen, wahrend von diesen beiden Preces des Missales im moz-

arabischen Brevier keine Spur zu finden ist.

Hier ist ein unsicherer Factor verwendet. Das sind die 5

neuen Strophen, welche sich nnr im mozarabischen Missale

finden. Ich bin iiberzeugt, da£ sie nicht mit den je 7 Strophen

der Handschrift von Bobbio nrspriinglich zusammen gedichtet,

sondem erst spater in die siebenstrophischenGedichte
eingeschoben worden sind. Die bobbienser Fassnng der

beiden Lieder ist klar und einheitlich : Christus selbst be-

richtet die einzelnen Ereignisse seiner Leidensgeschichte. Der
SchluB wird in beiden Gedichten gebildet mit einem aus Lucas

23, 34 geholten Gedanken: Christus bittet den Vater, seinen Pei-

nigern zu verzeihen.

End nun die 3 neuen Strophen (6
a 6b 6C

) im I. Hymnus 1
).

Die alte 6. Strophe schliefit: ‘dimersum in sepulcro; adposuerunt

lapidem’
;
dagegen die neue Str. 6 a springt zuriick und berichtet

:

‘palluerunt sidera, dies obtenebratur’
;

die Strophe 6b geht vor-

warts: ‘Iudaei deposcunt a Pilato milites pro custodia’; dagegen

die folgende Str. 6C springt wieder weit zuriick: ‘milites dividunt

vestem meam, cernentes (caedentes?) in me flagra iniusta et se-

vissima’. Xoch schlimmer gestort wird das klare II. Gedicht

durch die eingeschobenen Strophen. Christus selbst hat seine

Schicksale chronologisch erzahlt bis ‘lancea percusserunt me’. Da
auf einmal beginnt ein Mensch zu reden 6a

: ‘tu solve vincla nostra

et relaxa crimina, salva nos cruce tua’. In der folgenden Strophe

6b erzahlt wieder Christus; aber er erzahlt Dinge, die gar nicht

in diese seine Klagerede passen: confregi portas inferi, eieci vin-

culatos et reduxi ad superos, ostendi in victima(?). Thoricht

schliefit sich jetzt mit ‘illis’ die Bitte der 7. Strophe an: ‘Dimitte

illis noxam, pater’. Es ergibt sich: die bobbienser Fassnng,
worm die beiden Gedichte aus je 7 Strophen bestehen, ist gut
und untadelhaft

;
dagegen die im mozarabischen Missale erhaltene

Fassung von 10 und von 9 Strophen ist verderbt und unecht.

Damit fallen die oben gezogenen Folgerungen. Es ergibt sich

vielmehr folgende Entwicklung. Die beiden Passionslieder sind im
8. oder 7. Jakrhundert, wohl in Frankreich, entstanden und wurden

1) Dieses I. Lied hat siclier das Akrostiehon: PASSIO. Die Hft. von
Bobbio fugt in Str. 7 nocli I hinzu, das mozar. Missale CSTI. In den mozara-
bischen BuBliedern finde ich oft ABCdarien (s. oben S. 102), aber keine durch
Worter gebildeten Akrosticka.
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im 8. Jahrhundert mit der merowinger Nachlassigkeit in die bob-

bienser Handsehrift (Paris latin. 13246) eingeschrieben. Eine an-

dere, etwas bessere Abschrift wurde einem spaniscben

Priester bekannt und wurde yon ihm in das mozarabische Missale

eingefiigt. Der Mann verstand Latein
,

er konnte auch nene

Stropben nach der Form der 7 alten dichten; so setzte er die 5

neuen Strophen zu. Wer die Einleitung Blnmes zum 27. Band der

Analecta hymnica (die mozarabischen Hymnen, bes. S. 32ffl.) liest

oder die Hymnentexte selbst durchfliegt, kann sehen, daB sehr

viele auslandische Hymnen in die mozarabische Liturgie aufge-

nommen und manche dabei verandert worden sind, gekiirzt oder

verliingert (vgl. Aeterne rex altissime in Bd. 27 p. 96 und Bd. 51

p. 94). Ich habe neulich die Reisegebete des mozarabischen Mis-

sale (Migne 85, 994/7) mit denen der andern westeuropaischen

Volker verglichen (s. diese Nachrichten 1912 S. 83). Da zeigten

sich auch in der spanischen Liturgie schlimme Entstellungen aus-

landischer Texte.

So wird der Weg frei. In den beiden Liedern aus Bobbio

spricht Christus selbst; sie sind also fremd dem Wesen aller spa-

nischen Bufilieder, in denen stets der reuige Sunder Gott mit ‘Du’

anspricht. Will der Dichter hiebei Christi Passion schildern, so

beginnt er seine Strophen mit dem Relativ, wie ‘Qui cruce tua

mundum redemisti’
;
vgl. im Brevier (Migne 86) Sp. 601

|

473
|

4S2
|

491
|

499
|
512

|

522
|
523

|

532
|
541

|
542

|

563
|

574 usw. 1

)

Die Strophenform dieser beiden Gedichte ist allerdings

fur ihre Zeit merkwiirdig. Boucherie hat die Strophenform des

I. Gedichtes falsch beurtheilt
;
sie ist: 7_u + 7u_a; 7_u + 8u_a.

Die Form des II. Gedichtes ist: 7_u + 7u_a; 7_u + 7u_a; 7u_a.
Beide hatte ich zu den neuen Arten von Strophen rechnen sollen

(siehe Ges. Abhandl. I 241, wo jetzt nur das zweite genannt ist).

Ganz vereinzelt tauchen solche Versuche, eine Strophenform zu

bilden, auch in der Zeit tor der Sequenzendichtung auf.

Darnach sind diese beiden Gedichte im Laufe des 10. Jahr-

hunderts aus der gallischen Literatur entlehnt und in das moz-
arabische Missale eingefiigt und dabei erweitert worden. Wahrend
die (wenigen) iibrigen BuBlieder des mozarabischen Missals alle

auch im Brevier sich aufgenommen finden und zwar alle in ver-

kiirzter Fassung, sind diese zwei Preees des Missals nickt im Bre-

vier wieder zu finden.

1) Nur in dem Ofticium infirmi oder mortui spricht nach syrischer Art wenige

Male der Kranke oder Todte die Briider oder seine AngeliOrigen an (Brer. l>31 B

und 9S6A; vgl. oben S. 181 u. 184).
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(I) IXCIPIT PRECIS DE EODEM DIEI.

a Insidiati sunt mihi aduersarii mei ‘ magis gratis -

b tu pater sancte miserire et libera me.

1 Portatus sum ut agnus innocens ad uietimam -

captus ab inimicis ut auis in muscipola mag
2 Aperuerunt omnes ora sua contra me -

dentibus fremuerunt querentes degluttire me
3 Siuilantes clamabant et mouebant capita -

tractantis de me proferre falsum testimonium, ma
4 Suspensum cruce damnant ' fixum clauis ferreis

1

uenditum a Iudeis propter xxx argenteis'

5 In latere confusus gladio honorifico

illic conduit aqua cum sanguene innoxium mg -

6 Omnes inundauerunt -

sicut aqua super me

dimersum in sepulcrum adposuerunt lapidem mg
7 Intende pie pater et succurre miseris -

pro quibus tam aceruis adfligor snppliciis

magis gratis tu pater sancte m L.

So Icmtet Paris. Latin. 13240 f. 105b und 106a . Einiges hat Mabillon,

Museum Italicum I, 1724, p. 319 (Jla.) — Muratori, Liturgia romana II 842

( 1746^ corrigirt. Boueherie (Bo.), Melanges latins et bas-latins (Publications

de la Societe pour l’etude des langues romanes), 1875 p. 7 meinte, dafi beide

Zeilen der Strophe gleich seien (7 -f- 7^_) und hat darnach Manches corri-

girt. edd. = Ma. -f- Muratori + Bo.

Corrigirt liaben : in der Uberschrift : die edd. Die Einleitung ‘Insidiati bis

me, ebenso den Refrain ‘magis’ usw. lieO Bo. iceg. mei magis gratis. Tu p. s.

miserere et 1. me Ma. 1 in om. Bo. 1 mag : Ma. notirt : ‘Repetitio est ver-

siculi primi: Magis gratis, tu pater sancte etc., quae repelitio pluries fit in conse-

quentibus’. Bo. liiCt All das iceg, aueh in Str. 7. 2 mit Aperuerunt beginnt

fol. 106 deglutire Ma , glutire Bo., 3 Sibilantes und tractantes edd.

3 ferre falsa testimonia Bo. 4 propter xxx argenteos Ma.

;

triginta argenteis

Bo. 5 confossus gladio horritico edd. 5 cum om. Bo. 5 sanguine innoxio

edd. 6 demerso Bo. 6 posuerunt Bo. 7 acerbis edd.

Missale mixtum (Migne 65, Sp. 372): in der Einleitung miserere. Vor

den einzelnen Stroplien steht das Zeichen v. = versus oder versiculus; am Ende
jeder Strophe steht: magis gratis. P. Tu pater. 1 muscipulam 2 deglutire

3 Sibilantes und tractantes 3 me falsa proferre testimonia 4 cruci

4 pro triginta argenteis 5 confossus gl. horrifico 5 illico fluit

latex c. sangine innoxio G quasi aque 6 sepulcbro 7 acerbis affi-

cior G snppliciis: magis gratis. P. Tu pater. Ende.
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(I) Missale mix turn secundum regulam b. Isidori (Migne 85

Sp. 372).

In quinto dominieo Quadragesimae. Ad missam . . .

no. 148 Preces sequentes dicantur modo nt scriptum est in

prime dominieo Quadragesimae:

Insidiati sunt mihi adversarii mei magis gratis.

P. Tu pater sancte miserere et libera me.

v. Portatus sum ut agnus innocens ad victimam:

1 captus ab inimicis ut avis in muscipulam: magis gratis. P, Tu
v. Aperuerunt omnes ora sua contra me: [pater.

2 dentibus fremuerunt querentes deglutire me : magis gratis. P.

v. Sibilantes clamabant et movebant capita: [Tu pater.

3 tractantes de me falsa proferre testimonia: magis gratis

v. Suspensum cruci damnant fixum clavis ferreis: [P. Tu pater.

4 venditum a Judeis pro tringinta argenteis : magis gratis. P. Tu
v. In latere confossus gladio borrifico: [pater.

5 illico fluit latex cum sanguine innoxio: magis gratis. P. Tu
v. Omnes inundaverunt quasi aque super me [pater.

6 dimersum in sepulcro : adposuerunt lapidem : magis gratis. P. Tu
v. Confusa palluerunt cuncta eeli sidera: [pater.

6 a dies obtenebratur
,
cum vidit pati dominum: magis

gratis. P. Tu pater.

v. Sic Iudeorum turba ceca diffidentia
6 b depos cunt a Pilato milites pro custodia: magis gratis.

P. Tu pater.

v. Tunc milites dividunt vestem meam sortibus:
6 C cernentes in me flagra iniusta et sevissima: magis

v. Intende, pie pater, et succurre miseris
:

[gratis. P. Tu pater.

7 pro quibus tam acerbis afficior suppliciis : magis gratis. P.

Tu pater.

In der lift. Toledo 35, 5 (T) f. 94 fehlt im Anfang ‘Sequentes bis Quadra-
gesime’; nach der Einleitung ‘Insidiati’ (Lesleius und Migne lieBen ‘magis’ weg)

stehen in T mit Neumen die Versikel 1, 2; 4, 5, 6; 6' und 7 : es fehlen 3, 6a u. 6b .

Die Zeicben P. und v. fehlen in T
;
der Refriin ist in verschiedener Weise gekurzt.

In V. 6 scheint ‘quasi aquae’ echter zu sein als sicut aqua: ygl. Gen. 7, 6 und 10;

Job. 3, 24; Thren. 3, 54.
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(II) ITEM ALIA DE EODEM DIE
Yede donline humilitatem meam quia erectus est inimicus.

miserire pater iuste et omnibus indulgencia dona.

1 A patre missus ueni perditus requirere

et hostem captivatus sanguenem redemere

plebs dira abiecit me. miser pat iuste.

2 Predictus ad prophetis natus sum ex uirgene

adsumpsi formam serui dispersus collegere

uenantes ceperunt me.

3 Mihi pro bonis mala reddita sunt plurima

aduersus me dedirnnt iniqua consilia

uindetus pecunia.

4 Spiniam coronam posuerunt capite

sputis sordidatum inluserunt impie

adflictum crudeliter.

o Cum noxiis latronibus suspensus patibolum

amaro cibo pastus et aeeruo pueolum

traditus suppliciis.

6 Quos uini liberare accusauerunt me
flagellis uerberatum cruee adfixerunt me

lancia percusserunt me.

7 Dimitte illis noxa pater clementissime

cuncta dele peccata et relaxa crimina

ignorant quid faciunt.

So lautet Paris la tin. 13246; mit Item beginnt fol. 106 b
;
in Str. 5 nach

pati
|
beginnt fol. 107 mit bolurn. edd. = Mabillon, Muratori

; Boucherie.

Corrigirt haben

:

de eadem Ma. Mu.
;
vide, miserere uml indulgentiam edd.

vgl. Threni 1, 9 vide d. afflictionem m. q. er. e. in. 1 perditos edd. 1 boste

captivates sanguine redimere edd. 2 a pr. edd. 2 virgine edd. 2 dispersos

colligere edd. 3 iniqua dederunt Ma. Mu. 3 venditus edd. 4 spineam edd.

(ilies espineam und esputis) capiti Ma. Mu.

;

Coronam pos. spineam <in> ca-

pite Bo. <me> sputis Bo. 5 Cum noxios latrones Bo. 5 patibulo edd.

5 acerbo poculo edd. 5 supplicio Bo. 6 veni edd. 6 hi accus. supplevit

Bo. 6 cruci Ma. Mn. 6 lancea Ma. Mil . ,
basta Bo. 7 noxam edd.

7 peccata dele cuncta Bo. faciant Bo.

Missale mixtum (Migne S5, 354): in der Einleitung

:

(P.) Miserere und
ebenso im Ende jeder Strophe 1 perditos boste captivatos 2 dispersos

3 venditum 4 capiti, sordidato, impii 5 suspension, pastum, traditum sup-
plicio 6hi accusaverunt, cruci 7 noxia 7 ignorantium quid faciant.



Cber die rythmischen Preces der mozarabischen Liturgie. 221

(II) Missale mixtnm secundum regulam Isidori (Migne 85, 354).

In quarto dominico Quadragesime. Ad missam . . .

Hie dicat presbyter preces (no. 147) seqaentes modo ut supra

scriptum est in primo dominico Quadragesimae (Hie . . .
Quadr. fehlt in T)

Vide, domine, humilitatem meam, quia erectus est inimicus.

P. Miserere, pater iuste, et omnibus indulgentiam dona.

Die Zeichen P und v. felilen stets in T (= Codex Tolet. 35, 5)

v. A patre missus veni perditos requirere

1 et hoste captivatos sanguine redimere:

plebs dira abiecit me. P. Miserere

v. Predictus a prophetis natus sum ex virgine

•

2 adsumpsi formam servi dispersos colligere:

venantes ceperunt me. P. Miserere

v. Mihi pro bonis mala reddita sunt plurima:

3 adversum me dederunt iniqua consilia

venditum pecunia. P. Miserere

v. Spineam coronam posuerunt capiti:

4 sputis sordidato inluserunt impii

afflictum crudeliter. P. Miserere.

4, 2 sordidati T Die Lesarten der pariser Hft. ‘capite, sordidatum und

impie’ scheinen besser.

v. Cum noxiis latronibus suspensum patibulo,

5 amaro cibo pastum et acerbo poculo,

traditum supplicio. P. Miserere

Die 5. Strophe fehlt in T cum noxio latrone? Ortiz hat: pastus.

v. Quos veni liberare hi accusaverunt me

:

6 flagellis verberatum cruci affixerunt me

:

lancea percusserunt me. P. Miserere

(T hat hii).

v. Qui impio latroni dimisisti scelera,
6 a tu solve vincla nostra et relaxa crimina,

salva nos cruce tua. P. Miserere.
Die Drucke haben : vincula Die Strophe 6» fehlt in T.

v, Traditus sum sepulcro, confregi portas inferi:

6 b eieci vinculatos et reduxi ad superos.
ostendi in victima P. Miserere

Start ostendi hat die madnder Abschrift von T: aScendi.

v. Dimitte illis noxam, pater clementissime

:

7 cuncta dele peccata et relaxa crimina:

ignorant quid faciant. P. Miserere

noxa T, noxia die Drucke des Missale cuncta. dele die Drucke igno-

rantium quid Lesleus und Migne faciunt T.
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Die literariscken Sckicksale der Fernelsclien Erd-

messung von 1527.

Von

Hermann Wagner.

Vorgelegt in der Sitzung vom 5. Juli 1918.

1. Es ist bekannt, daB der franzosisehe Arzt Johannes Fer-
nel semen Versuch. die GroBe eines Erdgrades zwischen Paris und

Amiens zu bestimmen, nicht, wie S. Giinther annahm (Handb. d.

math. Geographie 1890, 227). in einem eigenen Werke beschrieben

hat, sondern ihm in seiner Schrift rJoannis Fernelii Ambianatis

Cosmotheoria, libros duos complexa. Parisiis 1528“
*) nur wenige

Seiten widmet. Als Ergebnis wollte er, wie man in alien nach-

maligen Berichten stets wiederholt, 68096 Schritte oder, den Schritt

zu 5 Fufi gerechnet, 340480 FuB fiir den Erdgrad erhalten haben.

An der Diskussion iiber den Wert oder Unwert dieses Ergeb-

nisses im Yerhaltnis zur GroBe des Erdgrades, wie sie in den

jeweiligen Zeiten der kritisierenden Autoren angenommen ward,

haben sich u. A. : Willebrord Snellius (1617), Riccioli (1661), Jean

Picard (1671), Montucla (1758), Lacaille (1763), Lalande (1787),

Delambre (1819), A. de Morgan (1841), Th. Galloway (1842), Lo-

renz Posch (1860), O. Peschel (1865), Rud. Wolf (1S77 und 1892),

Sigm. Gunther (1890 und 1899), W. Jordan (1890) beteiligt oder

es ist in deren Werken wenigstens kiirzer oder langer iiber die

Femelsche Erdmessung berichtet. Seltsamer Weise haben aber

unter dieser groBen Zahl, die sich leicht yermehren lieBe. nur

Snellius, Riccioli, Lalande, Delambre, de Morgan, Galloway die

Quellenschrif't wirklich zur Hand genommen, aber auch dann

1) Woher R. Wolf, Geschiclite d. Astronomie 1877, 1G8 und naek ihm S.

Gunther bis in die jiingste Zeit (Geseh. d. Erdkuncie 1904. 14G, Anm. 5) den Titel

:

„Cosmotkeoria seu de forma mundi et de corporibus coelestibus libri duo“ habeD,

ist mir unbekannt. Im Handb. d. Astronomie v. Wolf 1392, II, 169 ist der Titel

berichtigt.
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nicht immer vollstandig die Worte gelesen, welche Fernel in ihr

seinem Yersuche and dessen Ergebnissen widmet. Kein Wander,

dafi er den verschiedenartigsten Beurteilungen unterworfen worden

ist. Bald sollte Fernel, wie zaerst Snellias and diesem zustimmend

0. Peschel annakm, die ganze Operation fingiert haben, so dafi

man MiBtrauen gegen die Gewissenhaftigkeit ibres Urhebers hegen

miisse, bald ward von sehr hervorragenden Astronomen von dem

erstaanlich genanen Besnltat gesprochen, das er erzielt habe (La-

lande and naeh ihm R. Wolf 1877 and nach diesem S. Gunther

1890), bald wurde es ganz verworfen, da es urn mehr als ein

Viertel zu klein gewesen sei (De Morgan 1841 and nach ihm R. Wolf

1892 and S. Giinther 1899).

I.

Die Art and Weise, eine wissenschaftliche Tatsaehe einfach dem

nachst vorhergehenden oder auch einem friiheren Berichterstatter zu

entnehmen, ohne auf die eigentliche authentische Quelle zuruck-

zugehen, fiihrt, wie sich aus zahlreichen Beispielen gerade im Ge-

biet der Geschichte der mathematischen Geographie nachweisen

laBt, nur zu leicht zu einer formlichen Mythenbildung. Es er-

scheint daher erforderlich zunachst einmal Fernel selbst in extenso

sprechen zu lassen und zu horen, was und mit welchen Worten

er uns liber seinen verfriihten Yersach, die GroBe der Erde durch

eigene Messung zu bestimmen, berichtet. In ahnlicher Weise ist

bisher nur Snellius (1617) vorgegangen.

Flir die Zeitbestimmung der dem Fernel zugeschriebenen

Gradmessung ist wichtig zu wissen, dafi er in seiner etwas altera

Schrift: Monalosphaerium, Parisiis 1526, von derselben nicht nur

noch nicht spricht, sondern sich (vergl. Lib. Ill, prop. V, p. 15)

bei den flir seinen Zweck notwendigen Beispielen noch an die

damals schon ziemlich weit verbreitete Ausdrucksweise hielt

:

„Gradui cuique
(
terrae) sexajinta ltalica milliarxa debentur*. Da

andererseits das Yorwort zur Cosmotheorie, in welcher allein er

liber jene Erdmessung berichtet, „ex Alma Parisiorum academia

pridie nonas Februarias anno MDXXYIII“ datiert ist, so kann
wohl kaum ein Zweifel sein, dafi die Operation selbst im August

des Jahres 1527 stattgefunden haben muB. Wenn dieselbe in

manchen Werken auf das Jahr 1525 bezogen wird, so riihrt dies

sicher von Riccioli her, der in seiner Geographia reformata (Bono-

niae 1661 und 1672, p. 146) mit den Worten beginnt : Anno, ni fallor,

1525. Augusti 25. Parisiis per Regulas parallacticas Fernelius ob-

servavit Solis Meridianam altitudinem Gr. 49° 13' etc.
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In der Cosmotheoria kommt Femel gleich im Kap. I des

ersten Baches auf die Frage der G-rofie der Erde zu sprechen.

Und nachdem er knrz die verschiedenen Ansichten eines Erato-

sthenes (1° = 700 Stadien), Kegiomontan (640 Stadien), Ptole-

maens (500 Stadien oder 62 Va milliaria Italica), Campanns, Alphra-

ganns (56
2
/3 Meilen) namhaft gemacht hat, fahrt er fort : Nec (quod

judicio primo occurrit scriptis demandantes) opinionum varietate scien-

tiam hanc infestate verentur: sic ut nemo fere sit quern non lateat,

cuinam authorum qui inter caeteros multa pollent authoritate sit ad-

haerendum. Ob id ergo causae
,
idipsum experimento comprobans, dc-

prehendi accurata supputatione, cuique gradui circidi majoris tam in

terrae qaani in maris convexo 68 Italica milliaria, passus 95 aim una

quanta respondere. Haec autem stadia Homana 544, passus 45 v
)

cum una quanta vel exactius cum septemdecim septuagesiniissecundis

efficiunt (1. c. p. 2).

Hanc tandem experientiam {diligenti collatione peracta) opinionibus

Campani, Almaeonis et aliorum proxime accedere dignovi. Quids enim

gradui 56 milliaria cum duabus tertiis tribuentes, ajunt milliarium

quodque 4000 cubitis, seu passibus 1200 constare. Milliariorum itaque

56 cum duabus tertiis quos ajunt unico gradui respondere, passus erunt

68000, qui per 1000 distribute, plane declarant cuilibet gradui 68 milli-

aria Italica ad amussim deberi: eritque differentia passuum prope 95.

Hinc profecto promptum fuerit terrae ambitum per multiplicationem,

ex eo subinde et diametrum et convexam superficiem, ipsamque corpc-

raturam preceptis quibusdam discutere. Ducto nempe circumferentiae

numero per 7, ac produdo per 22 distributo, diametri quantitas numerus-

que succrescit: inversaque operatione, diametri inquam numero per 22

multiplicato, si consurgcns per 7 secetur, ambitus circumferentiaque pro-

siliet. Caeterum diameter in circuitum ducta
,
convexam superficiem efficit

metiturque.

Dignosces igitur harumsce rcgularum ope, subjectae figurae quanti-

tates terrae in unguem deberi

milliaria persona

Cuivis gradui ambitus terrae 68 95 1
ji

Totus terrae et maris ambitus 24514 285b
!i

Terrae diameter 7800 00

Ejusdem semidiameter, sequentium basis 3900 00

1) Offenbar einfacher Druckfehler statt 95.

Kgl. Ges. d. Wise. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 2. 15
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Quo facile sit cuique arithmetices officio, cunctas quantitates milli-

ariis et passibus expressas, in caeteras mensuras resolvere, tabellam

supposuimus mensurarum varietate refertam.

Granum hordei mensurarum omnium minima

Digitus grana habet

Palmas digitis constat

Pes palmos habet

Cubitus sesquipes est palmos

habeas

Passas simplex palmos habet

Passus geometricus pedes habet

Pertica est pedum

4
j

Stadium Italicum passus habet 125

A Milliarium Italicum stadia ha-

4 bet S

seu passus 1000

6 Milliarium Germanicum habet

10 passus 4000

5 Milliarium Suevicum habet

10 passus 5000

Aus diesem Abschnitt erfahren wir nur die eine Tatsache, daB

Femel „dureh einen Versueh bestatigend“ and „durch eine genaue

Berecbnnng“ den Erdgrad zu 68 milliaria Italica und 95 1
/* Schritte

gefnnden baben will. Absichtlich babe ich aber seine iibrigen

Worte hinzugefiigt, am die allgemeinen Anschaunngen fiber das,

was Fernel zunachst mit seinem Itesultat fiber die ErdgroBe glaubt

sagen zn miissen, zu kennzeichnen. Man sieht, daB er sich fiber

die absolute GroBe des von ibm angewandten FuBmaBes oder das

Yerhaltnis desselben zu andern FuBmaBen bier nicht ausspriebt.

Andererseits ist wichtig, daB er den arabischen Meilen nicbt etwa

1000, sondern 1200 Schritt gibt, wodurch sich sein eigenes Er-

gebnis dem der arabischen Erdmessung, d. h. so wie er das Er-

gebnis auffafite, ungemein nahe kommt. In diesen Worten kann

von verschieden groBen Scbritten und FfiBen nicht wobl die Rede sein.

Alle diejenigen Kritiker Femels, welche an der Tatsache eines

Messungsversuches von Seiten Fernels nicht gezweifelt haben,

kniipfen an der Frage, welcher FuB hier zugrunde gelegt sei,

bezw. welche GroBe man diesem Femelschen Fufie zuzuweisen

habe, an.

II.

Es ist klar, dafi sich Fernel kaum einen Namen unter den
wenigen Forschem, die vor dem Ende des 17. Jahrh. selbstandige

Yersuche gemacht haben, die GroBe des Erdgrades zu bestimmen,

erworben hatte, wenn nichts anderes fiber den seinigen bekannt

geworden ware, als die Werte „experimento comprobans“.

Indessen das Scholion zu dem I. Kapitel der Cosmotheoria
geht naher auf die Sache ein (1. c. p. 3b). „ Ordo et modus Terrae

commensurationis subjungetur, quo quivis experimento rent ipsam confir-

met: probetque sit ne res ipsa ad amussim discussa.“ Mit diesen
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Worten leitet Femel die Beschreibung des von ihm angewandten

Yerfahrens ein. Sie zerfallt rationell in drei Teile: den astrono-

mischen zar Bestimmung der Bogenlange des zu messenden Stiicks

eines grofiten Kugelkreises. den geodatischen Teil, in welchem die

Streckenmessung beschrieben wird, und endlich den Nachweis fiber

die absolute Grofie der angewandten Sckritte.

1. Nachdem Fernel mit wenigen dureh eine Figur erlauterten

Worten die Ptolemaische Regula beschrieben, mit denen die Sonnen-

hohen gemessen seien, fahrt er fort: „Porro electa die perqiiam

serena quae fait Augusti vicesimaquinta, hie Parisiis solis in tneri-

diano constituti elevationem per regulas deprehendi esse gr. 49, min. 13.

Quum igitur sol eo die undecimum virginis gradum teneret, cujus de-

clinatio est borealis 7 gr., 51 m. judicavi ex doctrina tertiae proposi-

tionis tertiae partis de usu monalosphaerii aequatoris elevationem partes

41 et m. 22 continere: quare et Parisiorum latitudinem esse 48 gr. et

38 m. Observavi demum, priusquam iter aggrederer, ex tabulis decli-

nationum pro sequenti die quae est vicesimasexta in lalitudine regionis

49 gr. et 38 m. quae magis uno grudu quam Parisii vergit in boream,

deberet esse meridiana solis elevatio 47 gr. et 51 m. ; idque partim ob

variatam regionis latitudinem, partim ob mutatam solis declinatimem.

Pie autem vicesimaseptima eodem loco meridianam solis elevationem

oportebat esse 47 gr. et 26 m. At vicesimaoctava 47 gr. et 5 m. Itur-

sumque nona et vicesima die erat futura elevatio 46 gr. 41 m.: simi-

lemque supputationem ad dies plurimos paravi tie in posterum labor

tantus esset operis.

Hinc subinde ad aquilonetn, quo directius fieri potuit, profectus,

iter diei unius cum semisse confeci; sumptaque tit prius solis in meri-

diano stantis sublimitas, major ea, quam pro die vicesimaseptima calcula-

veram, compeita est: erat quippe 48 gr. 6 m. Censui eapropter longius

esse progrediendum: quod cum effecissem, nec tamen siibsequenti die

octava inquam et vicesima pro nutu successisset operatio, prope verum

cognovi quo esset progrediendum. Eo igitur profectus in meridie diei

vicesimaenonae nactus sum quod prident venabar: solis utpote altitu-

dinem 46 gr. el 41 minutorum: quam in supputatione, diei vicesimaenonae

dedicaveram. In his autem nostro semper usus sum horario, ad meri-

diei horarumque investigationem accommodatissimo.

So roh and unvollkommen nun das hier beschriebene Verfah-

ren ohne Zweifel ist, so scheinen mir seine Worte durchans daftir

zu sprechen, dafi es sich urn wirklich durchgeffihrte Beobachtungen

und nicht etwa bios nm in der Studierstube angestellte kiinstliche

Berechnungen handelt. liber die Breitenbestimmung von Paris

15*
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selbst wird es zweckmafiig sein zn sprechen, wenn Peschels Ein-

wiirfe zur Erorterung stehen (S. 231).

2. Uber die auf dem Bnckweg naeh Paris ausgefiihrte geo-
datische Operation gibt Eemel allerdings nur einen sehr

knrzen Bericht in unmittelbarem AnschluB an die letzten Worte

:

Caeterum quantum locus ille a Parisiorum Lutetia dbsisteret per-

quirens, accepi vitlgi testimonio intercapiclinem esse 25 leucarum. Nec

tamen vitlgi supputatione satiatus, vehiculttm quod Parisios recta via

petebat conscencli: in eoque residens tota via 17024 fere rotae circum-

volutiones collegi, vallibus et montibus ad aequalitatem quoad facultas

nostra ferebat, redactis. Erat autem rotae illius diameter 6 pedum sex-

que paulo magis digitorum geometricorum : ob idqae ejus ambitus pedum

erat 20, seu passuim 4. His ergo revolutionibus per 4 ductis, reperi

passus 68096 qui milliaria sunt Italica 68. cum passibus 96. Media

tamen hos passus, in passus 95 cum uno quarto convertere: ne quae-

piam fractio foret in terrae diametro praefigenda. Proimle quwn
aequalis sit operations ratio ubivis locorum sive in terra sive in niari

ut affatim demonstratum est, statim conclusi cuique gradui circuit ma-
joris tantundem deberi. Ex his demum percepi leucam Gallicam mujo-

rem esse duobus milliards Italicis, quod et alio experimento probuvi.

Auf die Mangel des Messungsverfahrens kommen wir sogleich

im AnschluB an die Einwendungen von Snellius zu sprechen. Da-

gegen sei besonders auf den Zwischensatz aufmerksam gemacht,

der die voile Absicht von Femel kundgibt, den UberschuB von

96 Schritten Uber die 68 Milliarien durch den nur scheinbar ge-

nauem Wert von 95 74 zu ersetzen vne quaepiam fractio foret in

terrae diametro praefigenda*

.

Ihm kommt es also offenbar im Be-

wuBtsein, daB das Ergebnis seines Experiments nur sehr ange-

nahert der Wahrheit entspricht, auf eine starke Abrundung an.

Er bringt dieselbe aber nicht am Erdgrad oder am Erdumfang an,

etwa wie Eratosthenes einst seine 250000 Stadien fiir letztem auf

252000 erhohte, damit sie durch 30 bezw. 360 teilbar waren, und
er so fur den Erdgrad die runde Zahl von 700 Stadien erhielte.

Vielmehr will Fernel die Abrundung, wogegen sich grundsatzlich

nichts sagen lafit, am Durchmesser bezw. Halbmesser der Erde
vorgenommen wissen. In der Tat ergibt die Einstellung von 3900
Mill, fur den Halbmesser die angegebene Zahl des Erdumfangs

2^3900^.22 = 24514 Mm 2855 v passug

3. Zuletzt teilt Fernel noch mit, auf welchem andern Wege
er sich iiberzeugt habe, daB eine G-allische leuca grofier als
zwei Italische Meilen sei.



die literarischen Schicksale der Fernelschen Erdmessung von 1527. 229

Nam a regio palaiio ad aedem sacram divi Dionisii passus 5950

dinumeravi: et niter ambas dvitates passus mediant 4450. Horum
autem passuum (qui mei et cujusque hominis staturae mediocris sunt)
quinque, sex geometricos passus effidunt: et niille, niille et dncentos

geometricos scu cubitos quadringentos componunt: quod maxime conso-

num est opinioni Campani et caeterorum ponerntxum milliarium passibus

1200 geometrids constare, seu mille passibus vulgaribus. Hancque

veram existimarim milliarii quantitatem. Per id temporis Parisiorum

longitudinem dimensi, hanc observavimus esse passuum geometricormn

2110. Latitudinem vero passuum 2030. Ac tandem ambitum 2>assmtm

esse 7650.

III.

Der erste, der sich eingehender mit Fernels Versuch der Erd-

messnng befafit hat, ist bekanntlich Willebrordus Snellius.

In seinem Werke ^Eratosthenes Batavns, de Terrae ambitus vera

quantitate, a. W. Sn. suscitatus, Lugd. Bat. 1617“ zitiert er einen

groBen Teil der oben mitgeteilten Ansfiihrungen von Fernel wort-

lich und kniipft daran (Lib. I, Cap. XXI, p. 116) eine kurze Kritik.

Fernels Versuch sei eher zu loben, als sein Ergebnis zu billigen,

da bei seinem Werke kaum alles im Zusammenhang stehe. Man
sieht, daB hier ein Zweifel an der Dorehfuhrung des Yersuchs

noch nicht ausgesprochen wird.

Er tadelt weniger die Polhohenbestimmung fur Paris, deren

Wert Orontius und Yieta anders gefunden hatten, als die Art
und Weise, wie er von dort weiter operiert habe. Am 28. August
ausgehend habe er seinen Standpunkt am 29. nur vermutungsweise

festgelegt, den Abstand der einzelnen Orte nur naeh der Schatzung

des Volks angenommen. Allerdings sei die Idee der Messung durch

die Umdrehung eines Hades geistreich, aber bei so groBer Ent-

fernung dies Verfahren nicht anwendbar. Aucb sei die Zahl (der

Umdrehungen) nicht durch Beobachtungen festgestellt, sondern sei

von ihm (Fernel) selbst berichtigt (emendatus), indem er die Uneben-
heit der Taler und Berge und Kriimmungen derWege schatzungs-

weise (divinando) in eine ganz gerade und kiirzeste Linie zu-

sammengezogen habe. Was sei das anders, als seine eigenen Be-

obachtungen nach fremder Richtschnur zu modeln. Er wolle die

Lage des Meridians, die nicht beschrieben sei, iibergehen, ferner

dafi die ganze Stadt Paris statt des Endpunktes der Messung ge-

nannt sei, wahrend die andere Station keine Erwahnung gefunden

habe; man erfahre nichts iiber G-au, oder Burg oder Stadt, die in

der Nahe gelegen seien, und anderes mehr.
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Man sieht, dafi Snellins eine Reihe dnrcliaus berechtigter Ein-

wiirfe gegen die mangelhafte Besehreibung des Fernelschen Ver-

suchs, der an sicb zn loben sei, macht, aber noch mit keinem Wort
einen Zweifel durebblicken lafit, die ganze Operation bernhe viel-

leicbt anf einer Tauschung des .medicos alioqnin doctissimus“.

Im II. Bnch, Cap. XI (p. 210) kommt Snellins bei Betracktnng

der von den Arabern dnrcbgefiihrten Gradmessung nochmals anf

Eernel zu spreehen. v Ft si rent totam diligentius examinemus, pla-

num erit Fernelium ex Arabibus sua compilavisse, non autem obser-

vance ex coelo legitime derivavisse. nam ille quem in grada assum'd,

passman numerus sunt pedes 3404S0. atqui Arabibus sunt pedes 340000
,

quam numerorum vicinitatem ex nidi ilia, quam ipse profert gaeodaesia

nunquani esset assecutus. Vermn, opinor, pedem Romanum Arabico

parent supposuit, et Budcieus Romanum Parisiensi aequalem censuit,

unde in pedum smma ab Arabibus aliquantillum abluclere caput rei

est Femelio, medico alioquin doctissimo, visum, Sed utrumque Ferne-

lium fefellit, certe Parisiensem Romano aut Rhijnlandico nostro multo

majorem antea demonstraviA

Man erkennt, dafi Snellins die Vermutung, Fernel habe semen

Messungsversuch nur fingiert, jetzt zwar durchblicken lafit, aber

docb auch einen Irrtnm von seiner Seite zulafit. „ Fernelium fe-

felliP heifit, dafi Fernel sich hat tauschen lassen, nicht, dafi er

getauscht habe. Gelegentlich klingen bei spiiten Autoren AuBe-

rnngen des Zweifels an Snellins an. Delambre meinte, nachdem
er eine Reibe von Mangeln anfgezahlt hat 1

): Yous anrez droit de

soupconner qne Fernel a verifie la mesure des Arabes comme
ceux-ci avaient verifie celle de Ptolemee. Yiel scharfer spricht

sich dagegen Oscar Peschel 2

) aus: BDas Urteil des Snellins,

dafi Femelius nnr das Ergebnis der arabischen Gradmessnng will-

kiirlich in geometrische Schritte umgewandelt, seine Zeitgenossen

aber dnrch ein Blendwerk getauscht habe, ist nur zu begriindet".

»Da er uns vollig im Dunkel lafit, anf welche Art er die Wirkung
der wagerechten wie senkrechten Kriimmungen der Strafie aus dem
Ergebnis beseitigte, so hat von jeber (?) Mifitrauen gegen die Ge-
wissenhaftigbeit dieses mathematischen Beweises geherrscht.“ Kein
Zweifel, Peschel hat den Originaltext nicht eingesehen.

Der zweite Grand zu Mifitrauen liegt bei Peschel in den
Br eitenbestimmungen Fernels. Er habe fiir Paris dieselbe

zu 48° 38' gefunden, also am 12 Bogenminaten zu siidlich. ^Welches

1) Hist, de l’astronoraie du moyen age Paris, 1819, 385.

2) Geschichte d. Erdkunde, Munchen 1865, S. 355

;

1877, S. 394.
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Vertrauen konnen uns also seine Sonnenhohen einflofien?“ Hier zeigt

sick Pesckel wieder, wie an andern Stellen, nickt geniigend in der

Gesckickte der matkematiscken Geographie jener Zeiten bewandert.

Er vergifit, dak es sick nm den Anfang des 16. Jakrk. kandelt.

Man muB sick erinnern. das Ptolemaeus, der far die damalige Zeit

nock vielfack maBgebend war, Paris anf 48° 10' verlegte, daB

Sckoener (1515) nnd Peter Apian (Liber Cosmogr. 1524)

dafiir 47° 55' annahmen and Fernel selbst 1526 in seinem Honalo-

sphaerium von 48° 30' (I Propositio Y, p. 14), dem Werte, dem auck

sein Zeitgenosse Orontius Einaens geknldigt hatte, ausging. Danach

war die Hinanfriickung der Breite darck Feraels eigene Beobach-

tang auf 48° 38' immer sckon ein anerkennenswerter Fortsckritt.

Erst spater seken wir Orontias Finaeus auf 48° 40' iibergeken nnd

gegen Ende des 16. Jakrk. findet sich bei Yieta 48° 43'
;
sodaB die

ricktige Breite von 48° 50' kaum vor Beginn des 17. Jakrk. erkannt

ward. Lalande kat 1787 (s. n.) als Hanptgrnnd der falscken Breiten-

bestimmnng das zn Fernels Zeiten allgemein ubliche Festhalten an

der Ptolemaiscken Sckiefe der Ekliptik angegeben. Kurz ans der

noch mangelkaften Breitenbestimmung dem franzosischen Arzte

einen Strick drehen zn wollen, ersckeint unbillig.

Geken wir auf das Yerfahren der terrestrischen Mes-
sung noch mit einigen Worten ein, so ist die Fabel eines Wagens
mit hodometrischem Zahlwerk sicker auf Riccioli zuriickzufiihren.

In seiner alteren Schrift, dem Almagestum novum (Bononiae 1651,

Pars II, T. I, p. 589) sagt er, iibrigens sehr kurz bei Fernel ver-

weilend, „Praeparato vero jam curru cum rota quadam cuius revo-

lutiones singulae singulis tympani ictibus numercitae iter Parisiis

rectum versus Boream docerent, pervenit ... Yon einer solcken

ingeniosen Yorricktung erzahlt uns Fernel selbst nichts, wie aus

dem mitgeteilten Text (S. 228) kervorgeht. Im Jahre 1661 ver-

offentlichte Riccioli dann seine in geographischen Kreisen be-

kanntere Geographia et Hydrographia reformata, die 1672 unbe-

deutend vermekrt von neuem ausgegeben ward. Inzwischen katte

Riccioli — and dies scheint spateren Autoren iiber Fernel ent-

gangen zu sein — Einsickt von der Cosmotheria des letztern ge-

nommen. Er bericktet nun weit ausfuhrlicher uber Fernels Grad-

messung, laBt aber das Rad mit der tonenden Glocke ganz bei

Seite : Es heiBt bei Riccioli (1. c. 1672, p. 126)

:

Etsi vulgi testimonio locum ilium (i. e. uno graclu Parisiis di-

stantem) 25 leucis distare Parisiis audierat, his tamen non acquies-

cens, vehiculum, quod inde recta via Parisiis petebat, conscendit
,

et

rotae unius tota via cireamvolutiones 17024. fere numeravit, Vallibus
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et Montibus ad aeqaalitaiem
,
quoad facultas nostra (inquit) ferebat

redactis
11

.

Fiir die spatere Betrachtung wird es aber wichtig sein, schon

bier darauf aufmerksam zu maeben, dad das Rad, dessen Tlm-

drebungen von Fernel gezahlt warden ran die Lange des zuriick-

gelegten Weges zu bestimmen, nicht eines der Wagenrader selbst

gewesen sein kann, welcbes dem vebiculum angehorte, auf dem er

sick selbst befand. Dagegen diirfte gewid seine betrachtliche GroBe

mit einem Umfang von 20 Fud oder einem Durchmesser von 6 3
/s

Fud sprecben. Fernel spricht nieht von den revolutiones rotae mints,

wie es bei Riccioli beidt, d. b. eines der Wagenrader, sondem sagt:

relticulo residens iota via rotae circumvolutiones collegi. Das Rad mnB

also wokl mit einer 37a Fud iiber dem Boden befindlichen Achse

am Wagen befestigt gewesen sein und wird eine Marke gebabt

baben, um die Umdrehungen leicbter mit dem Auge feststellen

und sie so zablen zu konnen. Gegen den Ausdruck eines „MeB-

rades“ ladt sicb daher nicbt viel einwenden, aber von einem „ho-

dometrischen“ Zahlwerk, das am Wagen angebracbt gewesen sei

und die Umdrehungen eines bestimmten Rades gezahlt habe, wie

S. Giintber nocb 1890 erzahlt, kann nicht die Rede sein.

IV.

Interessant ist nun, die Wandlungen zu verfolgen, die

das Messungsergebnis des Fernel im Laufe der Zeit d u r c b

-

gemacht hat. Alle diejenigen, die sicb an der Interpretation

desselben beteiligt haben, stellen sich stillscbweigend auf den

Standpunkt, dafi es sich um eine zielbewufite Erdmessung ge-

handelt habe, verweilen kaum nocb bei dem Verfahren selbst.

Yollkommen korrekt bericbtet Riccioli dariiber (Geogr. ref.

1672, p. 146). „Jum vero ex assertione Fernelii obtinemus miltiare

vulgare Italicum ex opinione Campani continaisse passus geomctricos

12oO. Ergo milliaria 68 Italica, epiac Campanus, et cum eo Fernclius

dixit aeepudia esse Arabicis 56*13.“

Aber indem er seinerseits diese 5673 arabischen Meilen gleich

81 3
/s romischen setzt, vergroBert er das Fernelsche Ergebnis ge-

waltig. ja wie Lalande 1787 nackweist, bis auf 62726 Toisen.

Tatsacblicb tritt erst im Jabre 1671 das Fernelsche Resultat

im Gewande von Toisen auf. Es ist Jean Picard, der in seiner

Schrift „Mesure de la Terre“ 1671 Art. 1 nur mit wenigen Worten
iiber Fernel berichtet und scblieBt: „I1 jugea cpi’un Degre d’un
grand cercle de la Terre contenoit 68096 pas geometricjues (sic) cjui

selon notre facon de mesurer valent 56746 Toises 4 pieds de Parish
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Hier werden also erstens die Sehritte
,

von denen Fernel

spricht, ohne weiteres „pas geometriques“ tmd sodann diese gleich

5 Pariser FuB gesetzt. Da nnn diese Toise 6 Pariser FnB hat,

folgt die oben genannte Zahl. Aus Peschels 1

) Worten: „Fernel

erhielt einen Langengrad von 68096 geometrischen Schritten zu

5 Fufi (pieds da Roi) oder 56747 Toisen fiir einen Grad im groBten

Kreise“ miiBte man folgern die Toisenangabe finde sich schon bei

Fernel, was aber, um es nochmals zu betonen, nicht der Fall ist. Ja

Lorenz P o s c h 2
) (1860) dreht die Sache vollkommen um. „Aus den

ITmdrehungen des Rades ergab sich ihm die Lange des Grades zu

340480 FuB = 56747 Toisen. Fernel selbst aber reduziert diese

Anzahl FuB; indem er irrtiimlich den Pariser FuB dem romischen

gleichsetzt und somit 5 FuB auf 1 Schritt rechnet, auf 68096

Schritt oder 68 italienische Meilen und 96 Schritt. “

Picard selbst hatte den Erdgrad zu 57060 Toisen gefunden.

Danach hatte Fernel in den Augen Picards und aller der ihm

hierin Folgenden den Erdgrad nur um 0,6 Prozent zu klein ge-

funden. Doch verhehlten sich manche franzosische Forscher, die

im 18. Jahrhundert iiber Fernel beriehteten, nicht, daB nur ein

glucklicher Zufall solche Annaherung an die Wahrheit habe be-

dingen konnen. So sagt Montucla in seiner groBen „Histoire

des Mathematiques“ (Paris 1758, T. II, 231), nachdem er die eben

genannten Zahlen wiederholt hat: „ Cette exactitude seroit beau-

coup d’honneur a Fernel, si elle etoit un effet de la bonte de la

m&thode, car on scait aujourdhui que ce degre est de 57060 toises

environ. Mais qui ne voit que ce fut seulement un heureux

hazard qui l’approcha si fort de la verite et a apprecier le procede

qu’il suivit qui auroit ose le soupconner?“.

Aber derartige Bedenken haben nicht verhindert, daB man
dem Fernelschen Ergebnis noch eine weit bessere Note erteilte.

Dafiir ist der altere Lalande (Joseph Jerome f 1807) verant-

wortlich zu machen. In der 2. Auflage seiner groBen Astro-

nomic (Paris 1777— 81) ist Lalande noch so wenig iiber die

Sachlage orientiert, daB er Fernel den Erdmessungsversuch erst

im Jahre 1550 ausfiihren lafit. Mittlerweile hat er Einsicht von

der Originalschrift genommen, und legt in seinem „Memoire sur

la mesure de la Terre, que Fernel publia en 1528“ 3
)

seine An-

sichten ausfiihrlich nieder. Man kann nicht leugnen, dafi der

1 ) Gescli. d. Erdkunde 1865, S. 355, 2. Auf 1., 1877, S. 394.

2) Gescli. u. System d. Breitengradinessungen, Freysing 1860, 31.

3) Mt'moires de Mathematiques et de Physique
, tires des Registres de

l’Academie Roy. des Sciences. Annee 1787, p. 21G—222.
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Glaube an die Objektivitat seines Urteils dureh die Eingangsworte

etwas ersehuttert wird: „Jean Fernel est le premier qui nous

ait fait connoitre exactement la grandeur de la Terre; sa mesure

fait honneur a la France, comme celle de Picard, qui fut la premiere

executee avec la grande precision de l’astronomie moderne". Laplace

verschlieBt sich nicht gegen die Bedenken, die man gegen den

mangelhaften Bericbt Femels iiber seine Messung erhoben hat.

aMais on ne doit pas opposer des conjectures vagues a l’assertion

formelle d’un auteur estime d’ailleurs." Er schildert Fernel zu-

gleich als Mann, der sich gern mit dem Ban kostspieliger Instru-

mente beschaftigt habe, sodafi man ihn yon Seiten der Verwandten

mit alien Kraften zur Ausiibung der Medizin gedrangt habe.

In der Sache selbst verteidigt Lalande seinen Landsmann

vor allem riicksichtlich der astronomischen Breitenbestimmungen,

die falsch geworden sei, weil er, wie alle seine Zeitgenossen, an

der Ptolemaischen zu groBen Annahme der Schiefe der Ekliptik

festgehalten habe. Snellius erwahnt er nicht, dagegen wendet er

sich energisch gegen Biccioli’s Interpretation des Fernelschen Er-

gebnisses. II n'y a dans le recit de Fernel qu’une chose certaine;

savoir 68096 pas de cinque pieds de France, c’est a cela qu’il faut

s’entenir." ,Nous ne pouvous d outer" heifit es an anderer

Stelle (p. 219) „queces pieds nesoient des Pieds de Paris".

Das sei ja auch Picards Meinung gewesen. „Mais cette exactitude

deja si singuliere, devient bien plus etonnante lorsque l’on tient

compte du changement fait au pied de Paris depuis le temps de

Fernel. Nous savons positivement par le temoignage de Picard,

d’Anzout et de la Hire (Mem. 1714), que la toise de Paris fut

raccourcie de 5 lignes en 1668; done il faut ajouter 323 toises a

la mesure de Fernel et l’on aura 57070 toises, c’est-a-dire, a 1 toise

pres, comme nous le trouvons aujourd’hui" (d. h. je 5 Linien auf

56746 Toisen nach Picardscher Interpretation ergeben 283730:864
Linien = 323 Toisen).

Auf diese Weise war nun in der Tat fiir das Fernelsche Er-
gebnis eine wahrhaft bewundernswerte Ubereinstimmung mit dem
Breitengrad von Paris erzielt, den man zu Lalandes Zeiten

zu 57069 Toisen annahm. Delambre wiederholt das Gleiche

1814 (Astronomie III, 576), gibt dann aber in seiner Histoire de
1’astronomie du moyen age (1819, p. 380) eine ziemlich wortliche

TTbersetzung des Textes der Cosmotheorie und kritisiert dabei

allein den astronomischen Teil der Operation, lailt, wie oben ge-

zeigt, einige Zweifel iiber das ganze Verfahren durchblicken, be-

richtet dann aber von der groBen Genauigkeit des Resultates,
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ohne Stellung zu der Sache zn nehmen: „Ona trouve que le degre

de Fernel differait peu du degre de Picard et guere plus da degre

de la Caille. C’est un grand bonheur ; c’est la seule reflexion que

je me permettrai sur la mesure de mon compatriote“. Aber die

Autoritat eines Lalande hatte fiir mebr als ein Jahrhundert ihre

Wirkung. Sowohl Rud. Wolf spricht in seiner Gescbichte der

Astronomie (Miinchen 1877, 169) von „einem zum Yerwandem guten

Resultat“, als Sigm. Gunther, der des letztern Ausfiihrungen

wortlich wiederholt.

Jedoch als Wolf sich zu der Lalandeschen Interpretation des

Fernelschen Ergebnisses bekannte
,
war bereits ein Menschenalter

znvor der ernsthafte Yersuch einer Widerlegnng gemacht worden.

Aber die eingehende Erorterung, welche die Astronomen Augustus

De Morgan 1

)
und Thomas Galloway iiber Fernel in Briefen

an die flerausgeber des Philosophical Magazine von 1841 und 1842

fiihrten, ist durch Jahrzehnte in Deutschland offenbar ganz unbe-

kannt geblieben. Sie ward 1841 von De Morgan eroffnet; er sucht

zu beweisen, daB die Angaben Montuclas (1758) und Delambres

(1819) weder unter sich noch mit denen, die Fernel mitteilt, stimmen.

Die erste Erwiederung Galloways 2

)
enthalt eine Reihe interessanter

metrologischer Bemerkungen, auf die wir zuriickkommen. Nirgends

ist friiher oder spater das Verhaltnis der passus vulgares und

passus geometrici, die bei der Entscheidung iiber den Naherungs-

wert, den Fernel erzielte, eine besondere Wichtigkeit haben, so

griindlich erortert worden
,

als zwischen den beiden britischen

Forschern. Die Sache erhielt aber eine andere Wendung, als De
Morgan bei Verfolg der Studien iiber Sehriftsteller des 16. Jahrh.

im Britischen Museum zuerst das Monalosphaerium von Fernel aus

dem Jahre 1526 in die Hande bekam und hier die „Figuratio peclis

geometrici u entdeckte 3
). Er lieB alsbald eine vierte Rotiz im Philos.

Mag. erscheinen.

Die Abbildung findet sich im IV. Teile: Corporum magnitu-

dines (Blatt 25, 2. S.); in dem ganz kurzen nebenstehenden Text

wird direkt auf die Figur nicht hingewiesen. Es werden die Scalae

des Monalosphaeriums beschrieben: „Scalarum partes puncta aut

digitos saepiuscide vocitari dignoviinus: earunique subdiv is iones [si quae

1) Philos. Magazine and Journal of Science. Yol. XII. London 1841, 445

—

47. On the history of Fernels Measure of a Degree. — XX, 1842, 116—17. Addi-

tional Note. — ib. 230—33. In Reply to Mr. Galloway’s Remarks.

2) lb. XX, 90—98. Remarks on Fernels Measure of a Degree.

3) Ib. XX, 1842, 408— 11. On Fernels Measure of a Degree.
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sint. digitorum minuta. Caeterum virga quaedam mensoria omni rnoli-

mine nobis deJigenda est, mensurarum diversitate locupletata. Hoc
quippe duce faciliori negocio in omnes provehenmr operationes: magno-

que usui futura est, si quintupedalem qiiantifatem toti concesseris:

ceterasque mensuras sequenti tabella declaratasu
:

Granum, omnium mensurarum minima.

Digitus grana 4 .

Palmus diqitos 4 ,

,, 7 , } complechtur.
Fes palmos 4 l

Passus Pedes 5 '

Haec nostro instituto sufficient.

De Morgan hat den abgebildeten FuB gemessen, fradet ihn

mit Riicksicht auf die mogliche Verkleinerung in Folge der Ein-

schrumpfung des Papiers zn 9,9 engl. Zoll, oder in runder Zahl

zn 10 inches. Demnach sind nach seiner Rechnnng die 340480 FuB,

welche Fernel fiir den G-rad fand, nicht mehr als 3404800 Inches

oder 53 3
/i engl. miles, wahrend der Grad bekanntlich mehr als

69 (statute) miles enthalt. Denn da r fiber konne doch kein
Zweifel sein, dafi Fernel diesen von ihm selbst abge'-
bildetenFuB bei seiner Messung zugrunde gelegthabe.
Weit entfernt also, daB sein Resultat der Wahrheit so nahe ge-

kommen ware, wie Lalande u. A. vermutet haben, bleibt Fernel
weit hinter derselben zuriick. In der Tat wiirde er den Erdgrad
um voile 28 Proz. (54 gegen 69 miles) zu klein gefunden haben.

Yon diesem Ergebnis Morgans erfuhr Rud. Wolf erst nach
funfzig Jahren. Er kommt weit ausfuhrlicher als friiher in seinem
„Handbuch der Astronomie, ihrer Geschichte und Literatur“ (Zurich
1892, II, S. 169) auf die Fernelsche Erdmessung zuriick, gibt die
wichtigsten Ausfuhrungen Morgans und schlieBt: „Da es nun kaum
einem Zweifel unterliegt, daB der von Fernel in seiner Cosmotheoria
angewandte Passus mit demjenigen des Monalosphaerium iiberein-
stimmt, so ist damit in der Tat die neuere Bereclmung der Fernel-
schen Messung hinfallig geworden, ja letztere selbst bn Sinne des
Snellius in Frage gestellt, da ein um ein voiles Yiertel zu kleines
Resultat wirklich verdachtig erscheint". Aus den friihern Be-
wunderern sind jetzt scharfe Gegner geworden. Ohne seiner eigenen
Worte von 1890 zu gedenken, wirft auch Giinther in seinem Hand-
buch der Geophysik (I, 1897, 148) mit Hinweis auf Wolf Fernel zu den
lodten. Alas Experiment des Pariser Arztes Fernel hat die neuere
Kritik, zumal jene Morgans, als auf bloBer Selbsttauschung be-
ruhend oder gar zur Tauschung anderer angestellt nachgewiesen“.

ir ist m der Literatur des 19. Jahrh. bisher nur ein Mann
bekannt geworden, der sicli gegen die Morgansche Auffassung und
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damit gegen die Behauptung ganzlieher Wertlosigkeit der Fernel-

sclien Erdmessung gewandt hat: der bereits genannte Thomas
Galloway n. zwar schon im J. 1842. Aber seine Replik gegen
De Morgan, welche erst im 2. Bande des Philosophical Magazine
von 1842 (Bd. XXT

,
22—25) abgedruckt ist, scheint anch Wolf,

geschweige alien von ihm abhangigen Antoren, entgangen zu sein.

Seinem Hanptargument, dab es keineswegs bewiesen sei, Eernel

habe bei seiner Erdmessung und den sich anschliefienden Berech-

nungen iiber die GroBe der Erde den Fu6 zugrunde gelegt, welchen

er im Monalosphaerium abgebildet hat, mochte ich mich durchaus

anschliefien. Aber wir miissen nun die Frage im Zusammenhang
erortern.

Y.

Meines Erachtens muB der Femelsche Versuch, wenn man
seine Bedeutung recht ermessen will, durchaus im Lichte seiner

Zeit] d. h. unter Beriicksichtigung der kosmographi-
schen Anschauungen seiner Zeit betrachtet werden. Das
aber geschieht von keinem einzigen der angefiihrten Autoren. Das
Ergebnis an sich, ob es der wahren Erdgrofie sehr nahe gekommen
oder nicht, sollte nicht im Vordergrund des Interesses des Histo-

rikers der mathematischen Geographie stehn.

Fernels Yersuch datiert aus dem Jahre 1527. Diese Zeit ge-

hort noch jener schon im 15. Jahrh. beginnenden Periode an, wo
sich sowohl die Kosmographen, wie die Nautiker ernstlich mit der

Frage von der GroBe der Erde beschaftigten und wo man zugleich

die WegemaBe wieder mehr zum Erdgrad in Beziehung zu setzen

suchte.

Aus dem Altertum waren die Eratosthenische (1° — 700 Sta-

dien) und die durch Ptolemaeus am bekanntesten gewordene An-
nahme des Erdgrades (1° = 500 Stadien) iiberliefert, traten in

der arabischen und mittelalterlichen Literatur aber bekaxmtlich

immer im Gewande der romischen Meilen (mille passuam = 8 Sta-

dien) mit 8772 und 62 1
/2 Meilen auf. Dazu kam das Ergebnis der

sogenannten arabischen Erdmessung, zumeist dem Abendland in der

Form von 562
/3 Meilen fUr den Erdgrad iiberliefert. Durch die

verschiedene Interpretation dieser drei Grundzahlen, wenn ich sie

einmal so nennen darf, entstanden weitere Annahmen, auf deren

mannigfaltige Form ich jedoch, um nicht abzusehweifen, hier ab-

sichtlich nicht eingehe.

Gegen das Ende des 15. Jahrh. gelangt unter den Kosmo-

graphen Italiens, Frankreichs, Deutschlands einer der iiberlieferten
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Werte zur Herrschaft, der Ptolemaische, aber nicbt in der Form
1° = 62 1

/a milliaria italica, sondern in der von

60° M. = 1°.

Denn ich bin iiberzengt, daB es sich dabei znerst nnr nm eine

bessere Anpassnng der Milliarienzahl an den Erdgrad gehandelt

hat. Der Febler einer Reduktion des Erdgrades von 6 2 ’/a anf

60 Milliarien war bei der sonstigen Unsicherheit der Kenntnisse

von unwesentlicher Bedeutang fiir jene Kosmographen. Es steht

noch nicbt test, von wem die Annahme 60 Mill. = 1° herruhrt,

ich vermute von dem eifrigen Heransgeber des Ptolemaeus, Nico-
laus Germanus, in dessen Ulmer Ausgabe von 1482 ich zuerst

am Aquator die Bezeichnnng finde „Unus gradns habet 60 milliaria“.

Wie dem auch sei, die Annahme biirgert sich zu Beginn des 16.

Jahrh. mehr nnd mehr in der kosmographischen Literatnr ein,

zugleich mit der Abanderung, daB man in Deutschland (15 Meilen

= 1°), Frankreich (25 Lieues = 1°), und Spanien (17V2 Leguas
— 1°) die heimischen WegemaBe an Stelle des Milliare Italicum

setzt. Der Standpnnkt, der mir fiir die Zeiten Fernels maBgebend

zu sein scheint, wird m. E. am besten durch den Auszug aus dem
Caput XI von Peter Apians Cosmographicus liber (Erste Ausgabe

1524): De partibus mensurae, sen speciebus Geometriae practicae

bezeichnet:

Et secundum aliquos 480 stadia uni gradui aequinoctialis corre-

spondent. Quae 15 Miliaria Germana, aut 60 italica mensurant.

Galli sive Franci 25 leucas uni gradui tribuerunt.

Es sei daran erinnert, daB Femel 1526 im Monalosphaerium
ausdriicklich hervorhebt (s. o. S. 224) : Gradui caique (terrae

)
sexa-

ginta Italica milliaria debentur. DaB diese Verhaltniszahlen, die

sich in der gleichen Form durch vier Jahrhunderte erhalten haben,

bis die verschiedenen Meilen im Binnenland durch das metrische

WegemaB ersetzt wurden, irgendwie bereits auf eine richtige

Kenntnis der GroBe der Erde schlieBen liefien, ist freilich eine
Meinung, die zahlreiche Historiker der mathematischen Geo-
graphie stillschweigend und gleichsam als selbstverstandlich ge-

hegt haben, die aber nichtsdestoweniger falsch ist und daher
einen der verhangnisvollsten Irrtiimer in sich schlieBt.
Scheinbar ist die Anpassnng der WegemaBe an den Erdgrad ein

wissenschaftlicher Fortschritt, inWahrheit kann man ihn insofern

einen Rucksehritt nennen, als den urspriinglich aus ZeitmaBen —
oder (spater) aus FuBmaBen — in jedem Lande entwickelten Einheiten
der WegemaBe damit der Stempel des NaturmaBes aufgedruckt
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wurde. Ihre GroBe muBte mit der sich entwickelnden Kenntnis

von der GroBe des Erdgrades schwanken. Das einzige nicht von

der Zeitdaner bei Zuriicklegung einer Wegestrecke alhangige

Streckenmafi war in der Periode, von der wir reden, die Tau-
send-Scbrittmeile, das Milliare Italicnm. Kein Wonder, daB

dieses nnter den Kosmographen des Zeitalters der Entdeckongen

mehr oder weniger das allgemeine Verstandigungsmittel, das Ver-

gleichsobjekt ward. Ebenso halt man daran fest, daB der Schritt

dieses Milliare Italicum 5 FuB habe. Im einheitlichen MaBsystem

der Kosmographen verstand man nnter dem Schritt den Passus

duplex, quern Geometricitm appellare libuit, wie sich Apian ausdriickt.

In seiner MaBtabelle, die der oben aus Fernels Werk mitgeteilten

durchaus gleicht, heifit es:

n Passus gemnetricus quo utitur Cosmometra licibet 5 pedes Bis

soweit dtirfte jeder Kritiker der Fernelsehen Erdmessung zustim-

men. Aus der obigen Darstellung geht deutlich hervor, daB die

gesamten Erorterungen sich um die Frage drehen, welchen FuB
Fernel bei seinem Versuch der Gradmessung zugrunde gelegt habe.

Allgemein muB die Behauptung vorweg aufgestellt werden, daB

die Kosmographen jener Zeit, soweit fur sie eine Definition des

Passus in Betracht kam, immer den romischen FuB dabei
ideell zugrunde legten, wenn gleich ihnen dessen genaue

GroBe selbstverstandlich nicht bekannt sein konnte; in der Praxis
ersetzte man ihn mehr oder weniger durch den heimischenFuB.

Das 16. Jahrh. ist bekanntlich noch aufierst arm an metro-

logischen Untersuchungen fiber die Beziehungen der verschiedenen

FuBmafie, wie sie als hochst wichtige Grundlage ffir die Geo-

daesie von Snellius 1615 durchgeffihrt wurde. GemaB der Ge-

nugsamkeit der altera Zeiten in Betreff der Scharfe der MaBe

tritt um 1500 das Bedfirfnis zu solchen Yergleichen der FuBmafie
noch nicht stark hervor, — wiewohl es nicht ganz fehlt; anders

steht es beim Vielfachen des FuBmaBes, dem Schritt und der

Meile.

Von diesem Standpunkt aus muB es meines Erachtens dem
Fernel als ein Verdienst angerechnet werden, daB er einerseits

den Unterschied zweier SchrittmaBe (Passus vulgares und Passus

geometrici) erkennt und betont, und andererseits dementsprechend

einen kleinern und groBern FuB unterscheidet.

Aber zuvor muB noch darauf hingewiesen werden, daB, welchen

FuB, den romischen, franzosischen, rheinlandischen oder sonstigen,

man auch dem Passus von 5 FuB zugrunde legen mag, um daraus

die 1000-Schrittmeile oder 5000-FuBmeile zu bilden, samtliehe zur
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Zeit Fernels gebrauchliche Annahmen fur die Grofie des Erd-
grades dieErde betrachtlichzukleinerscheinen liefien.

Ximmt man
5 Franzosische Fufi = lm,624 so sind 60 Milliaria = 97,4 km
5 Rheinland. Fufi = l m,569 „ n 60 „

= 94,1 „

5 Romische Fufi = 1®,48 n „ 60 „ = 88,8 „

statt 111 Kilometer. Selbstverstandlich wird nichts dadurch ge-

andert, wenn man den Erdgrad = 15 deutsche Meilen zu 4000

Schritt oder 20000 Fufi setzt.

Die Nautiker des Entdeckungszeitalters hat ten daher be-

reits eine richtigere Vorstellung von der Grofie der
Erde, da sie schon im 15. Jahrh. dem Erdgrad 70 Miglien gaben;

falls man diesen, wie es gewifi das richtigste ist, romische Meilen

zu 1,48 Kilometer unterlegt, gaben sie dem Erdgrad daher

70 x 1,48 = 103,6 km.

Endlich mufi ein dritter Punkt erortert werden. Das betrifft

die Bezeichnung „Geometricus“ fiir den Passus, Pes oder dessen

Unterabteilungen bis zum Digitus. Mit dieser Frage haben sich

De Morgan und Galloway schon 1841/42 eingehend beschaftigt.

Auf den ersten Blick ist es eine Bezeichnung, die nur einem Fufi

von ganz bestimmter Lange zukommt. Femel unterscheidet im

Anschlufi an Campanus (s. o. S. 229) die

passus vulgares und passus geometrici.

Das Milliarium italicum soli aus 1000 passus vulgares oder

1200 passus geometrici bestehen. Man mufi indirekt daraus schliefien,

dafi diesen Schrittmafien zwei verschiedene Fufimafie, die im Ver-

haltnis von 6 : 5 stehen, zugrunde liegen, pes vulgaris und pes

geometricus. Denn dafi es sich etwa um zwei Schrittmafie von je

6 oder 5 Fufi handeln sollte, ist ausgeschlossen, weil man einen

Passus von 6 Fufi nicht kannte. In der Tat bildet Femel im
Monalosphaerium einen Fufi ab, der mit 246—247 Millimeter nur
5
/s des romischen Fusses ist, so bald man letzterm ca. 296 Milli-

meter an Lange gibt. L’nd diesen Fufi nennt Femel „pes geome-
tricus".

Aber dafi dies kein nomen proprium ist, zeigt sich an der
Tabeile von Peter Apian, der den iibliehen Passus von 5 Fufi als

Passus geometricus bezeichnet, vom passus duplex, quem geometri-
cum appellare libuit, spricht. Dafi Apian jenen bleinen Fufi, wie ihn
Femel abbildet, nicht gemeint haben kann, ergibt sich aus dem Satz :

„Miliare Italicum habet 1000 passus
;
60 Miliaria Italica uni gradui

correspondent . Denn wiirde er hierbei den kleinen Passus von
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1,23 Kilometer im Aage gehabt haben, so hatte er sich den Erd-

grad nur zu

= 60 . 5000 . 0,246 m = 73,8 km

oder 56 Proz. zu klein vorgestellt. Hieraus geht also hervor, daB

durch den Zasatz „geometricus“ weder dem passns, noch dem pes,

noch dem digitus eine bestimmte GroBe zugewiesen wird.

Die Leuca. Da im Text Fernels zweimal von einer Leuca

die Rede ist, mufi auch zu dieser Stellung genommen werden. Er
will die Entfernung eines nieht genannten Ortes von Lutetia Pari-

siorum neu bestimmen, die vulgi testimonio 25 leucarum entfernt

von einander waren. Nach der Messnng findet Fernel, daB die

nleuca Gallica “ groBer als zwei Milliaria Italica sein miisse.

Man muB m. E. vier verscbiedene Arten von Leucae unter-

scheiden. D’Anville 1

)
hat sich mit der Frage der Leuca Gallica

schon 1769 viel beschaftigt, von andern Autoren zu schweigen.

Hier nur ein kurzer Uberblick, so weit ihn unsere Hauptfrage er-

heischt.

a. Die alte Leuca Gallica oder 1500-Schrittmeile.
Diese fanden die Romer bei den Galliem vor, sie erhalt sich durch

Jahrhunderte auch nach dem Eindringen der Franken. Peter Apian

fiihrt sie in seinem Kanon von 1524 noch auf, aber nur unter dem
schlichten Namen „Leuca“.

b. Die Gallische Leuca zu 2000 Schritt. Diese will

D’Anville (1. c. p. 109) nicht anerkennen, trotzdem er sie in Ber-
giers Traite des grands Chemins de l’Empire (Paris 1638, Lib. Ill,

ch. 12) angegeben findet. Aus Fernels AuBerung, daB er durch

seine Messung gefunden habe, die Leuca Gallica sei grofier als

2 Milliaria Italica, geht klar hervor, daB er dabei von der 2000-

Schritt-Leuca spricht.

c. Die Leuca der Kosmographen des 16. Jahrh. zu

2400 Schritt. Fast gleichzeitig mit der Anpassung der italischen

(60 = 1°) und deutschen (15 = 1°) Meile an den Erdgrad, tritt

auch die Beziehung 25 leucae = 1° auf. Peter Apian sagt an

der oft erwahnten Stelle: Galli sive Fraud 25 leucas uni gradui

tribuerunt. Da er in unmittelbarem AnschluB davon spricht, daB

vum gradui correspondent 60 Miliaria Italica
11

. so kann er damit

keinen andern Begriff verbunden haben als

25 leucae = 60 Milliaria Italica = 60000 Passus,

1) Traite des mesures itineraires anciennes et modernes. Paris 1769. VIII

Lieue Gauloise, Raste, ou Lieue Franchise, p. 101— 112.

JCgU Gei. d. Wiss. Nadmchten. Phil.-hist. Klass«. 1913. Heft 2. 16
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also

Hermann Wagner.

1 lexica = — — = 2400 Passus.
2o

Diese Lexica sekeint Femel xmbekannt geblieben zn sein, wenig-

stens sprickt er nicht von ihr. Aus dieser Lexica ist die spatere

Landmeile r Lieue francaise* hervorgegangen, 25 = 1°, als Natur-

maB wacksend mit den Vorstellungen von der GroBe der Erde.

d. Die lieue francaise marine = 3000 Sckritte oder

3 r milles marines" sekeint sick in der Nautik aneh bereits im

16. Jahrk. eingebiirgert zu kaben. Sie steht zur Landmeile im

Verhaltnis von 5 : 4 nnd ist identisck mit dem NaturmaB: 20 lieues

= 1°. Auch diese ist mit den Vorstellungen von der GroBe der

Erde im Verhaltnis von 4 : 5 im Laxife des 17. Jakrh. gewachsen,

bis sie im 18. die heutige GroBe erhielt. Diese lieue francaise

spielt fur unsere Frage keine Rolle.

VI.

Kehren wir nach diesen vorbereitenden Betrachtungen zu
Femels eigenen Wo rten zuriick.

1. Ihm ist die Annahme, daB der Erdgrad = 60 Milliaria

Italica oder = 300000 FuB lang sei, gelaufig. Er fiihrt sie im
Monalosphaerium selbst an. DaB daneben noch andere Annakmen
in der zeitgenossischen kosmographischen Literatur kursieren, er-

wahnt er in der Cosmotkeoria ausdriicklich (s. o. S. 225). Nach
seiner Messung stoBt er bei Durchforsckung der Literatur, — falls

er diese Durchforsckung wirklich erst nachher angestellt hat —

,

auf die Angaben der Araber, die bald 56 2
/3, bald 68 Meilen fiir

den Grad annehmen.

Was kann ihn nun wokl zur Priifung dieser Widerspruche
veranlafit haben, als der Wunsch durch eine eigene Mes-
sung zu erfakren, welche dieser landlaufigen An-
nahmen die groBere Wahrscheinlichkeit fiir sich habe?
Darin liegt die Bedeutung seines Versuches, den Snellius deshalb
durchaus als lobenswert anerkennt, wenn auch die Durchfiihrung
bemangelt wird. Den gleicken Wunsch haben Orontius Finaeus,
Snellius, Norwood, Riccioli u. A. gezeigt. Wenn Fernel unter
diesen, wie es sekeint, der erste war, so kann ihm dieser Rubm
nicht streitig gemacht werden, ganz unabhangig von
dem Ergebnis.

2. DaB Fernel bei dem Versuck mit klarem Verstandnis der
grundsatzlich notwendigen Vorgange vorgeht, kann niemand leug-
nen, der seine Beschreibung mit rukiger tiberlegung liest. Ware
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es ihm darauf amgekommen als der erste zu gelten, der seit der

Zeit der Araber eine neue Erdmessung versucht habe, so hatte er

iiber dieselbe nicht ganz nebensachlich in den Scholien davon einiges

mitgeteilt
,

sondern wie Snellius ein eigenes Bnch dariiber ge-

schrieben; dieser hat im Hochgefiihl seiner Leistung sich im Titel

seines Werkes ja indirekt selbst als den batavischen Eratosthenes

bezeichnet.

3. Wenn Paris der siidliche Endpunkt der Eernelschen Grad-

messung ist, so ist man iiber den nordlichen im Zweifel, da er ihn

nicht nennt nnd nicht naher beschreibt. Er wird nur als „ locus ille

vulgi testimonio a Parisiorum Lutetia 25 leucis absistens" be-

zeichnet. Man hat meist Amiens als den Ausgangspunkt ange-

nommen. Amiens liegt ca. 1 Grad nordlich von Paris. Man nahm
unter Kosmographen, wie oben (S. 241) angedentet, zu Femels

Zeiten, den Erdgrad auch zu 25 Leucae an. DaB die von Fernel

erwabnte Distanz von 25 Leucae mit dieser sozusagen wissen-

schaftlichen Atmahme 25 L. = 1° zusammenhange, ist wenig wahr-

scheinlich. Denn erstens spricht er von „vulgi testimonio", nicht

„cosmographorum sive mathematicorum testimonio und dann hatte

er sich von vomherein sagen miissen, daB jene kosmographischen

leucae selbstverstandlich groBer als 2 Milliaria Italica sein miiBten,

da l u gleichzeitig 60 Milliarien enthielt. Fernel hat aber erst

hinterher sich iiberzeugt, daB die r Leuca Gallica" groBer als

2 Milliaria Italica sei.

4. Fernel hat bei seinen Messungen mit einem
groBern FuB gemessen und nicht mit dem kleinern

„Pes geometricus" der Figuratio im Monalosphaerium. Dies

ist gegeniiber der letzten Phase in der geschichtlichen Entwicklung

der Fernel-Interpretationen mein Hauptpunkt.

Die Figuratio pedis geometrici im Monalosphaerium von 1526

hat meines Wissen dreimal in der Literatur der Geschichte der

mathematischen Geographie Beachtung gefunden.

Zuerst in der Geographia reformata von Riccioli (Lib. II,

Cap. II, 1672, p. 33); am SchluB des Kapitels: de Pede et cubito

antiquo Romano, minoribusque Mensoribus cum eo connexis heifit

es: „Neque audiendus est Fernelius qui — ( parte 4. Praxis Geome-

trical) pedem Geometricum exponit, qui ad liomanum J espasianium est

ut 1030 ad 1200 “. Diese Praxis Geometrica ist nichts anderes als

der 4. Teil der Schrift ^Monalosphaerium" (auf dem Titel heiBt es

:

Quarta pars geometricam praxin breviusculis demonstrationibus

dilucidat), also der Teil, in welchem sich die Figuratio pedis geo-

metrici findet. Offenbar hat Riccioli die Lange der Figur seiner-

16*
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zeit gemessen und mit seiner Abbildung des n Semipes Romanus sub

Vespaniano et Aug. usitatus, chartae buic prius siccatae seorsim

impressus“ verglichen und daraus das Yerhaltnis 1030: 1200 ge-

funden. Legt man dem romischen FuB wieder 296 Millimeter zu-

grunde, so ergibt sich aus x : 296 = 1080 : 1200 allerdings 254

Millimeter fiir den Pes geometricus. Die Differenz von 254

—

246 = 8 Millimeter kann nicht wohl auf den Unterschied der

Papiereinschrumpfung in verschiedenen Exemplaren zuriickgefiihrt

werden. Riccioli hat sicher den romischen FuB grofier ange-

nommen. Der Semipes, den er selbst abbildet, miBt 151 Milli-

meter, der Pes also 302 Millimeter. Daraus erhalt man fiir den

Pes geometricus 246:302 = 0,814 des romischen FuBes, denselben

Wert, den De Morgan fand.

Sodann entdeckte De Morgan die Figuratio im J. 1841, wo-
durch, wie oben geschildert, Fernel seines angedichteten Ruhmes,
bereits 1527 einen hochst genanen Wert des Erdgrades gefunden
zu haben, beraubt wurde.

Zum dritten Male bin ich selbst im J. 1899 zu einer Zeit, in

der ich von De Morgans Entdeckung dieser Abbildung noch nichts

wuBte, auf eben dieselbe gestoBen. Ich habe sie alsbald fiir den
Nachweis der Realitat der Existenz einer von dem Milliare italicum

abweichenden kleinern Mittelmeermeile von ca. 1,23 Kilometer Lange
verwertet 1

). Schon damals hatte ich (Gott. Nachr. 1900, 280) hin-

sichtlich des pes geometricus binzugefugt: „Er spielt irrtiimlich

eine Rolle bei der sogenannten Fernelschen Erdmessung, wie ich

demnachst nachweisen werde“. Eben dies soil im folgenden, aller-

dings etwas verspatet, nachgeholt werden.

Sowohl Riccioli als De Morgan und ich selbst sind dabei von
der Ansicht ausgegangen, Fernel habe in jener Figuratio pedis
geometnci einen bestimmt ihm vorhegenden oder ihm in seiner
absoluten Lange nachweisbaren FuB abbilden wollen. Er miBt
nach meiner wiederholten Messung in dem in der K. Universitats-
Bibliothek zu Gottingen befindlichen Exemplar (Philos. I, 935)= 246 Millimeter. Ich schloB daraus, daB es sich also bei diesem
pes geometricus um das handle

, was man bei den Lateinern
einen dextans nannte, den 5

/s FuB; denn wenn der romische FuB
= 296 Millimeter ist, so verhalt sich jener sehr nahe wie

____________ 246 : 296 = 5 : 6.

1) Die Realitat der Existenz der kleinen Mittelmeermeile auf d. italienischen
Seekarten des Mittelalters. Verhandl. d. VII. Internat. Geographenkongresses zu
Berlin 1899, 877—83 und „Der Ursprung der kleinen Seemeile auf den mittel-
alterlicLen Seekarten der Italiener. Nadir. d. k. Ges. d. Wiss. zu Gottingen,
Phil.-hist. Kl., 1900, 271—285.
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Morgan fand ihn nach einem Exemplar des Monalosphaerium

im Britischen Museum allerdings etwas kleiner, namlieh nur zu

9 2
/3 inches und nahm ihn in der Voraussetzong, daB das Papier

sich im Verhaltnis von 42 anf 41 durch Eintrocknung verkiirzt

haben konnte, zu 9,9 inches (= 241,3 Millimeter) an. Bei der

TJnsicherheit derartiger Holzschnittabmessungen wird dadurch an

meiner Annahme kaum etwas geandert. 246 : 296 = 0,83 und

241,3 : 296 = 0,81, wahrend 5:6 = 0,833 ergibt.

Erst bei der jetzigen Wiederaufnahme der vorliegenden Studie

finde ich, daB Th. Galloway schon 1842 dagegen Bedenken er-

hoben hat, da6 man die Figuratio pedis geometrici im Monalo-

sphaerium als korrekte Abbildung eines dem Femel in natura

vorliegenden FuBmaCes ansehen dfirfe
: ,,

Fernel does not say that

his diagram was intended to define the length of the geometrical

foot, or that it corresponded in dimension with any actual scale;

on the contrary, there is no allusion to it in the text at all, and
unless the title printed under it „Figuratio pedis geometrici“, be

held to have reference to magnitude, there is nothing to lead us

to infer that he had any other object in view than simply to re-

present by a diagram the divisions which should be cut on a mea-

suring rod*.

Was den ersten Punkt betrifft, daB im Text nicht von einem

besondern FuB die Rede sei, so vermag ich die Werte Fernels:

„ Caeterum virga quaedarn mensoria omni molimine nobis deligenda est,

mensurarum diversitate locupletatau doch nicht anders zu verstehen

als daB er damit deutlich die ungewohnliche Auswahl, die er ge-

troffen habe, begrunden will. Allerdings kann mit dem Worte
virga nicht der abgebildete Pes geometricus selbst gemeint sein,

immerhin aber ware es moglich, daB er gerade diesen letztern aus-

wahlte, damit er in das Format seines Werkes passe.

Denn Galloway macht zuerst auch darauf aufmerksam, daB

die Figur des pes geometricus am Rand der betreffenden Seite

des Monalosphaerium genau von der obern Linie des Textes bis

fast unter die unterste reicht, und damit der Gedanke nahe liegt,

daB die Figur der Hohe der Druckseite angepafit oder so lang

als irgend moglich gemacht sei, um die kleinec. Abteilungen (Digiti,

grana) noch zu zeigen.

Ich kann nicht verschweigen, daB kiirzlich ganz unabhangig

von Galloways Darlegungen einer meiner Schuler, Fr. Bohne, ge-

legentlich einer Priifungsarbeit fiber die geographischen WegemaBe

zu der gleichen Auffassung gekommen ist, die Figuratio pedis geo-

metrici entspreche bei ihrer Anpassung an das Format des Werkes
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und bei dem Mangel einer Bezngnabme anf die Figur im Text

nicht einem anerkannten FuBmaB von bestimmter Lange.

Ich gestehe, daB ich mich diesen, mir erst nach Veroffentlichung

der Arbeit von 1899 bekannt gewordenen Bedenken nicbt ganz

verschlieBen kann. Dennoch muB ich meine friihere Behanptnng,

dafi es sich bei dieser Figaratio pedis geometrici in Femels Monalo-

sphaerium nm ein sichtbares Dokument der Existenz eines solchen

FuBes von ca. 246 Millimeter Lange handle, mit der Bestimmt-

heit anfrecht erhalten, wie ieh sie 1899 in voller Uberzengung

der Richtigkeit aussprechen zu diirfen glaubte. Denn erstens ware

es ein ganz seltsamer Zufall, daB der abgebildete FnB so nahe

dem 5
/6 romischen FuB und damit demjenigen entsprache, nach

welchem ich seit Jahren fahndete, um die Realitat seiner einstigen

Existenz nachzuweisen. Sodann spielt dieser kleinere FuB bei den

Angaben fiber die Ausdehnung von Paris, die Fernel im AnschluB

an sein Messungsergebnis, wenn auch ohne alle Beziehungen zu

demselben, in seiner Cosmotheoria mitteilt, doch, wie unten nach-

gewiesen werden soil, eine nnverkennbare Rolle.

Zunachst steht aber gewiB das Eine fest. Wenn der pes geo-

metricus der Figuratio fiberhaupt keine Realitat hat, so kann ihn

Fernel bei seiner geodatischen Operation auch nicht angewandt
haben und De Morgans Einwurf von 1841, Fernel habe fur den

Erdgrad nur 533
/4 english miles (= 86,6 Kil.) gefunden, ist dann

von vornherein hinfallig.

Indessen macht bereits Galloway auf eine Reihe von Grfinden

aufmerksam, weshalb jener abgebildete pes geometricus nicht ffir

die Femelsche Gradmessung in Betracht kommen konne.
Vor allem sei in der Cosmotheoria mit keinem Worte von

dem im Monalosphaerium abgebildeten FuB die Rede. Sodann
werde — und das scheint mir ein sehr wichtiger Punkt — in dem-
selben Werke (Prop. Y, p. 15, Quanta quorumcumque locorum ter-

restris sit distantia, dimetiri) bei der Yerwandlung von Graden
und Minuten, durch welche die Lage der Orte bezeichnet werde,
ausschlieBlich von dem Verhaltnis 1° = 60 milliara Italica und
1 Minute = 1 Milliare gesprochen. Ich ffige hinzu, daB dieses
Kapitel eine kleine „ Tabula conversionis graduum in Italica milli-

aria extra aequatorem“ d. h. der abnehmenden Langengrade in
italischen Meilen enthalt.

In dem uns interessierenden Abschnitt der Cosmotheoria spricht
Fernel ausschlieBlich von Milliaria Italica. Er findet den Grad zu
68 Italica milliaria cum 95V4 passibus, verwandelt die ersten nach
dem althergebrachten Verhaltnis, 1 Milliare = 8 Stadien, in 544
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Stadia Romana. Die Tabelle der 'Wegemafie (s. o. S. 236) unter-

scheidet sich in nichts von derjenigen Peter Apians.

Femel findet znm Schlufi, dafi die Leuca gallica groBer als

2 Milliaria Italica sei. Indem er die Zahl der Umdrehungen seines

MeBrades (17024) mit 4 mnltipliziert hat, findet er fiir den "Weg
68096 passus qui milliaria Italica 68 cum passibus 96. Wie sollte

er zn letzterm Ausdruck kommen, wenn das MeBrad einen TJmfang

von 20 kleinern pedes der Figuratio oder 4 kleinern passus geo-

metrici, deren 1200 anf das Milliare Italicum -gehen, gehabt hatte?

Diesen zahlreichen Wiederholungen gegenfiber kann der einzige

Ausdruck, erat rotae illius diameter 6 pedum sexque paulo magis

digitorum geometricorum, gewiB nicht ins Gewicht fallen, urn diese

63
/s FuB zu solchen zu stempeln, die in der Figuratio abgebildet sind.

Fernel spricht sich nicht nur im AnschluB an Campanus und
Andere auf das deutlichste fiber das Verhaltnis der gewohnlichen

Schritte zu den (kleinern) geometrischen Schritten aus. Vielmehr ffigt

er zum SchluB seiner Ausffihrungen noch gewisse zahlenmaBige Be-
weise fiber diese Unterschiede an, die seltsamerWeisebisher, sovielich

ersehe, noch niemals in die Erorterung gezogen sind, es aber durch-

aus verdienen. Sie sind zwiefacher Art. Femel teilt das Ergebnis

einer eigenen Schrittmessung — alles ganz unabhangig von der

Gradmessung — zwischen gewissen namhaft gemachten Punkten
in der TJmgebung von Paris mit, und ffigt eigene Bestimmungen
fiber die Ausdehnung von Paris hinzu. Das erstere erfolgte, was
besonders beachtet werden muB, in passus vulgares, das letztere

in passus geometrici. Sobald es gelingt die von Fernel angefuhrten

Entfemungen auf heutigen Karten in ihrer wahren oder wenig-

stens annahernd richtigen Grofie zu bestimmen, wird man eine

Vorstellung davon gewinnen konnen, wie groB ihm die beiden Arten

von Schritten selbst erscheinen.

Fernel will, nach den oben S. 229 angeffihrten Worten, durch

ein anderes Experiment prfifen, ob wirklich die gallische Leuca

groBer sei als zwei italische Meilen. Zu diesem Zweck bestimmt

er durch Schrittzahlung die Entfernung vom Konigs - Palast zur

Abtei des heil. Dionysius (St. Denis) und findet daffir 5950 Schritte.

Ebenso gibt er die Grofie eines Teils des zurfickgelegten Weges,

namlich die Entfernung zwischen den Stadten Paris und St. Denis,

mit 4450 Schritt an. Uorum autem passuum (qui mei et cujusque

horninis staturae mediocris sunt
)
quinque sex geometricos passus efficiunt.

Die Lage des Konigs - Palastes oder des alteren Louvre, der

erst 1541 von Franz I. demoliert ward, um dem grofiern Louvre

Platz zu machen, steht fest, ehenso die damalige Ummauerung von
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Paris noch herriihrend von Charles V. vom J. 1370, sowie der Aus-

tritt des Weges nach St. Denis an der Porta S. Dionysii (Porte

St. Denis). Nach altern Planen laBt sich die Strafie vom Lonvre

zur Porta S. Dionysii verfolgen und in St. Denis wird man die

Entfemung der Kathedrale von der einstigen Stadtmauer auf */2

Kilometer annehmen diirfen. Knrz man kann die erstgenannte

Distanz mit ziemlicher Grenauigkeit zu 8900, den Abstand der

Stadtmauern beider Stadte anf 6800 Meter annehmen. Danach ist

der passus vulgaris

im ersten Pall = 8900

5950
1,50 m, im zweiten = 6800

4450
= 1,53 m

im Durchschnitt = 1,515 Meter. Dies entspricht annahemd dem
romischen Schritt von 1,48 Meter, und diesem auch mehr als einem

Schritt von 5 franzosischen Fu6 (1,624 Meter), in keinem Fall

aber dem kleinem passus oder dem fiinffachen FuB der Figuratio.

Aber noch bleibt der SchluBsatz zu beachten: Per id temporis

Parisiorum longitudinem dimensi, hctnc observavimus esse passtium geo-

metricorum 2110. Latitudinem vero passuum .2030. Ac tandem ambitum

passuum esse 7650. Hier wie bei der vorigen Angabe wird Nie-

mand von fingierten Zahlen sprechen diirfen, denn sie konnten

samtlich von jeden Leser in Paris selbst nachgepriift werden. Aus-

driicklich muB hervorgehoben werden, daB Fernel bei der neuen

Angabe nicht mehr von passus vulgares, sondem von passus geo-

metrici spricht. Und wahrend er vorher die Zahl der Schritte

zwischen dem Konigs - Palast und der Basilika von St. Denis ge-
zahlt hat

(
passus 5950 dhaaneravi

) bat er jetzt die Lange von
Paris gem es sen (longitudinum dimensi). Daraus scheint mir mit
Sicherheit hervorzugehen, daB diese „Messung“ nicht in der Natur,
sondern auf einem Plane der Stadt Paris ausgefiihrt ist. Ich

scblieBe dies aus dem Umstand, daB eine Nachmessung fiir die von
Fernel ziffernmaBig mitgeteilten drei Dimensionen 2110, 2030, 7650
passus geometrici durchweg auf dem kleinern passus von ca. 1,23

Meter, nicht auf den passus vulgaris fiihrt. Zur Abmessung in

der Natur hatte ihm wieder nur der eigene Schritt zur Verfiigung
gestanden. Sein Schritt war aber rand 1,5 Meter nicht 1,23 Meter
groB. Freilich erfahren wir nicht, auf welche Weise Fernel diese
kartometrische Aufgabe gelost hat. Plane der Stadt diirfte es zu
seiner Zeit bereits gegeben haben, wenn auch einer der altesten,

der bekannt ist, erst aus dem Jahre 1548 stammen soil 1
). Es ist

1) Vivien de St. Martin, Nouv. Diet, de geogr. univ. Vol. IV. Paris 1890,
p. 612.
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derjenige, den Balthasar Arnonllet entwarf, nnd der zuerst

in Gueroults Werk Les figures et portraits des villes les plus

celebres de l’Europe (Lyon 1552) publiziert ward. Eine schlechte

Kopie desselben ist in Seb. Munster

s

Kosmographie von 1550

enthalten, wahrend die Originalkarte Arnoullets der spatern fran-

zosischen Ausgabe der Miinsterschen Kosmographie l
)

beigegeben

ist. Letzterer Plan hat e+wa den Mafistab 1 : 9000. Am einfach-

sten ist es, anzunehmen, daB der Plan, den Eernel benutzte, einen

graphischen SchrittmaBstab mit der Bezeichnung der ihm zugehorigen

Schritte als passus geometrici enthalten habe, nnd daB Eernel an

der Hand desselben die Querdimensionen nnd den Umfang der rings-

ummauerten Stadt mit dem Zirkel in derselben Weise abgeschritten

sei, wie wir heute Entfernungsmessungen auf unsern Karten vor-

nehmen. Enthielt der Plan keinen SchrittmaBstab
,
dann ware

denkbar, daB Eernel die Strecken zwischen solchen Lokalitaten,

deren Entfernung ihm anderweit, vielleicht wieder vnlgi testimonio,

bekannt war, auf dem Plane mit seinem Pes geometricus und dessen

Unterabteilungen ausmaB und nun Yergleiche anstellte. Nur ist

nicht erfindlich, wie er auf diese Weise zu den passus geometrici

gekommen sein sollte. Auch hier faBt sich Fernel eben zu kurz

und laBt uns im Ungewissen.

DaB aber an dieser Stelle allein die passus geometrici in Frage
kommen, ergibt sich aus folgendem. Wir kennen die von Charles

V. erbaute Ummauerung von Paris von 1370 ziemlich genau, sie

lafit sich also gut auf moderne Plane iibertragen. Sie hat das

Weichbild der Stadt auch noch zu Fernels Zeiten umschlossen.

Die G-rundflache 2

)
besteht aus zwei Halbkreisen, je auf der Nord-

und Siidseite der Seine von ungleichem Radius. Der kleinere liegt

im Siiden. Die auBersten Durchmesser sind fast gleich lang. Doch
kann kein Zweifel dariiber herrschen, welche Linien als Lange
oder als Breite von Fernel angenommen sind. Als longitudo gait

ihm unzweifelhaft die Linie von der Porta S. Jacobi (Porte St.

Jaques unweit des Pantheon) im Siiden bis zur Porta S. Martini

(Porte St. Martin) im Norden; sie miBt ca. 2700 Meter; als

Breite kann nur die Querlinie von der Porta S. Honorii, etwas

westlich vom Louvre, bis zur spatern Bastille im Osten mit rund

2650 Meter gelten. Schreitet man endlich der damaligen Mauer

entlang, so betragt der Umfang von Paris ca. 8800—9000 Meter.

1) La cosmographie universelle de tout le rnonde. Auteur par partie Mun-

ster, mais augmente par Francois de Belle-Forest. Paris 1574. Yol. I. p. 174.

2) Vergl. den Plan mit den verschiedenen Cmmauerungen von Paris in

Joanne, Dictionnaire gtogr. de la France. Yol. V, 1899, p.3388, 1:32000.
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Demnaeh ergibt sich aus den drei Angaben Fernels, die sicher

einem noch ziemlieh unvollkommenen Plane entnommen sind, fur

den passus geometrieus

2700 m
2110

1,28 m;
2650 m
2030

1,30 m;
8800 m
7650

1,27 m;

also eine GroBe, die keinesfalls als passus von 5 romischen oder

gar 5 franzosischen Fiifien
,

d. h. als passus vulgaris aufgefaBt

werden kann. sondern zur GroBenordnung jener Schritte gehort,

deren 1200 auf das Milliare italicum gingen, und die zu dem Schritt

von 1,23 Meter passen.

Dies Ergebnis kann m. E. nnr den Beweis dafiir liefern, daB

Fernel sehr wohl den Unterscbied zwischen den beiden ihm be-

kannten SchrittmaBen zu wiirdigen wuBte, kann aber, da die ganze

Notiz in keiner Weise mit der sog. Gradmessnng zusammenhangt,

die Tatsache nicht erschiittern, daB er bei alien ziffermaBigen An-
gaben fiir diese letztere immer die Milliaria italica von 1000 groBern

Schritt im Auge gehabt hat.

Das allerdings scheint sicher, daB sich Fernel uber den Unter-

schied des franzosischen und romischen FuBes keine Rechenschaft

gegeben hat. Der Gedanke liegt durchaus nahe, daB er fiir ge-

wohnlich mit franzosischen FuB hantierte und also sein MeBrad

einen Umfang von 20 Pariser FuB hatte. Das haben ja auch alle

Autoren bis zu den Zeiten De Morgans angenommen. Bedenklich

freilich bleibt dabei die GroBe eines solchen FuBes gegeniiber dem
Pes geometrieus der Figuratio und der entsprechenden Schritte.

Denn es besteht zwischen beiden FiiBen nicht mehr das Verhaltnis

wie 5 : 6 sondern wie

246 : 324,8 = 5 :

6

2
/ 3 = 1000 : 1333

und nicht, wie er oft selbst hervorhebt, wie 1000 : 1200. Die
Annahme, daB Fernel bei seiner Gradmessung den kleinen geo-
metrischen FuB von 246 Mill, zugrunde gelegt habe, scheint mir,

um es zum SchluB noch einmal deutlich auszusprechen, deshalb
ausgeschlossen, weil er dann den Erdgrad kleiner gefunden hatte

namlich 83,8 Kilometer — als sich aus den 60 italischen Meilen
ergibt (88,8 Kilometer S. 240), wahrend er doch immer davon
spricht, der Erdgrad enthalte mehr Milliaria italica, namlich 68.

Yorausgesetzt, daB er der Meile 1000 Schritte zu 5 franzosi-
schen Fufi gab, so naherte sich sein Resultat mit

1° = 110,6 Kilometer

allerdings dem wahren Wert betrachtlich.
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Aber nicht darin, daB sein Ergebnis dann nur noch 1
/s Proz. hinter

der "Wabrheit zuriickblieb, scbeint mir der Wert desselben zn liegen,

sondern in der Tatsache, dafi er znerst gewagt bat, sieh von der

allgemeinen Annahme des Erdgrades zn 60 italischen Meilen, welche

diesen betrachtlich zn klein erscheinen lieB, loszasagen nnd sich
zn dem groBeren Werte von 68 derartigen Meilen
bewnfitvoll zn bekennen. Hatte er sich dabei begniigt

einfach zn erklaren, er halte das Ergebnis der arabischen Erd-

messung in der Form von 1° = 68 Miliarien fur wahrscheinlicher,

so ware sein Name nnter der Fiille kompilierender Kosmographen

kanm weiter genannt worden. Aber indem er zn dieser Ansicht

anf Grund eines ganz rationellen, wenn ancb in der Ausfuhrnng

hochst mangelhaften Yerfabrens eigener Messung gelangte, gebiihrt

ibm in der Geschichte der mathematiscben Geographic ein hoherer

Platz; er verdient die Verurteilung durch seine neuern Kritiker,

De Morgan, End. Wolf, S. Gunther etc. nicht.



Zur JNTeberiiiberlieferung der Hesiodscholien.

Von

Hermann Schultz.

Yorgelegt durch Herrn F. Leo in der Sitzung vom 19. Juli 1913.

Bei der Diirftigkeit der direkten TJberlieferung besonders der

Theogonie- und Aspis-Sckolien, die sich als das Resultat meiner

Untersuchung der Hss. herausstellte 1
), durfte von der Heranziehung

der Nebeniiberlieferung eine Erweiternng des Materials erhofft

werden. A. Rzach gibt in seiner groBeren Hesiodausgabe eine

mit ungeheurem Eleifi zusammengebrachte, gewaltige Stellensamm-

lung; sie wird auch fiir die Scholien als Kontrolle und Ergan-
zung hochst wertvoll sein, obgleich natiirlich die Mehrzahl der

Zitate nur fiir den Text, nicht fiir die antike gelebrte Erklarung
etwas ausgibt. Meine Absicht ist an dieser Stelle in tunlichster

Kiirze darzulegen, was eine systematisclie, mehrmalige Durchfor-

schung des unedierten Et. Gen. und der unedierten Teile des Et.

Gud., die mir die Gute von R. Reitzenstein und E. L. De Stefani

ermoglichte, daneben die Durcharbeitung vor allem der Homer-
scholien fiir die Hesiodscholien ergeben hat. Eine Entlastung der
Prolegomena und der Testimonia wird hoffentlich eintreten, wenn
die scheinbare Vielfaltigkeit der Redaktionen der Hesiodscholien in

der lexikographischen Uberlieferung in ihrem gegenseitigen Ab-
hangigkeitsverhaltnis deutlich wird.

1) Die handschriftliche Uberlieferung der Hesiod-Scholien, Abhandl. dieser
Ges. Pbilol.-histor. Klasse XII, 4 (1910); eine Reihe von fremden und eigenen
Verbesserungen und Nachtragen gebe ich im Anhang.
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I. Die Etymologika.

Hesiod war Schulschriftsteller, dessen kommentierte Aasgaben

den antiken wie den byzantinischen Gelehrcen jederzeit zur Hand
waren ;

trotzdem labt sich fixieren, wo die Hanptmasse der Hesiod-

glossen in die lexikaliscbe Uberlieferung eingedrungen ist. Die

Etymologika stehen rein auSerlich dureh die Menge der Hesiod-

artikel voran, unter ibnen gebiihrt wieder dem Et. Gen. der Vor-

rang. Reitzenstein hatte Gescb. d. gr. Et. S. 47 bereits aus-

gesprochen, dab dem Yerfasser des Et. Gen. kommentierte Aus-

gaben der 3 Hesiodeiscben Gedicbte vorlagen; S. 50 A. 1 wird an

zwei Beispielen, die sich leicht vermehren liefien, gezeigt, in

welchem TJmfang Hesiodscholien anfgenpmmen warden. Fur die

Scholien zur Theogonie (und wie ich hinzufuge, zur Aspis) war
die Vorlage des Et. Gen. besser als unsere Hss.

;
dagegen soil bei

den Erga-Scholien nach Reitzenstein der wertvollere Bestandteil

vollig fehlen, nur die Paraphrase reicher sein (S. 210 A. 3). Aller-

dings geben die im Et. Gen. bewahrten Erga-Scholien nicht eine

Fiille von gelehrten Notizen mit Beifiigung der Gewahrsmanner
in der Art der A-Scholien zur Hias; sie sind exegetisch, ein

antikes Beispiel dieser Art von Kommentaren ist der Ammonius-

Kommentar zu 4». So ist der relative Wert fur die Textgeschichte

grofier als der absolute.

Eine genaue Yorstellung von dem Aussehen des Erga-Kom-

mentars, den das Et. Gen. benutzte, kann uns Et. Gen. cod. A
aXe&apK] geben. Auf die Verse Erga 464—466 folgt:

<ayokiov add. Reitzenstein> s6as[3siv SiSaoxsi t6v YswpY0,̂ v
'ca .

vsiov (464) xtjv avavsoop.svrjv -(fjv, ijYoov r/jv vsvsaapivtjv.

eox7]Xn]Tetpav (464) 3s rijv oydaxpiav.

aXs^tapTj (464) <7j add. Schultz> ajraXs£ooaa xai arcsipYOoaa ttjv

apTjv xouTsott xijv If. xoo Xip.oo pXdprjv xai

CitaiSwv soxTfjXnjtstpa (464) ^ add. Schultz> too? rcaiSac ijSooaa (ijD-ooaa

cod. corr. ex Et. Magn. Reitzenstein) xai HdXXooaa.

xou^i'Cooaav 8s apoupav (463) avti too xsxooytajisvKjv, djraXvjv.

Fur das Verhaltnis des Et. Gen. zu den jungeren Fassungen

ist charakteristisch
,

dab das Et. Magn. nur den Mittelteil (von

dXefrap f\ bis ^aXXouaa) hat, mit dem Zusatz : eSxvjXog (in Anlehnung

an das eoxTjXrjtsipa des Textes) f
j

ao-/datpta -fj dvavsoopivT] y^ = Et. Gen.

Das Et. Yoss. fiigt den letzten Satz des Et. Gen. in leicht ver-

anderter Redaktion bei; das ist natiirlich sekundar und hat fiir

unsere Zwecke keine Bedeutung.
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Das Verfahren des Et. Gen. ist deutlich; anf den Komplex

der drei Hesiodverse KeB es zunachst das neue Scholion zu v. 465

folgen, das fiir den Znsammenhang hier ganz bedentungslos ist.

Dann folgen die Interlinearglossen
,

die in seinem Hesiod iiber

v. 464 und 463 standen, in typischer "Weise mit t;yoov, avti too,

tootEati eingeleitet. Und zwar hat erst der Yerfasser des Et. Gen.

diese Interlinearglossen znsammengestellt
,

nicht etwa schon in

einer Paraphrase zusammengefunden. Das beweist positiv am an-

sehanlichsten Et. Gen. pajrss'.v, wo in dem ausgehobenen Komplex

Aspis 229—231 Ippwovto v. 230 iibergeschrieben 5>pp.(ov hat, also

die Glosse
;
negativ ein zweites Beispiel, wo die Paraphrase des

Textes anders, ohne Wiederholung der Textworte gegeben wird:

SsutvoXd'/7]<c add. Schnltz> xXsrctotpoyoo (sic A, xXEirtotpo'fov B).

ootto? sbpov sic to pTjtoptxov. aXXa xai 'HaioSoc Iv spYO'? xai Yjp.Epaic

AB ootwi; sys’ : ob psv — Y^P*- Swxsv (v. 702—705). ayoXiov. obSs

Yap xr/Jp-a asp.vbtepov xaXvjc ynvatxoc o>c ob§s ystpov tffi xaxijc, 7) tic

ywpi? SaXoo tov avSpa xaist xai -(fipaaca irpd wpa; IlOlel xaxoXoyooaa.

SeutvoXo^tjc (704) Ss tfj? Xa&pa latHobor
(
c xai p,fj yavspw? A.

Hier fiihrt die Quellenangabe ootioc; ebpov sic to pYjtoptxov weiter.

Die Glosse, die der Verfasser des Et. Gen. an erster Stelle an-

fiihrt, kehrt genau identisch noch zweimal, soviel ich weiB, in

nnsrer lexikographischen Uberlieferung wieder, bei Saidas und in

den An. Bachm. I 190, gehort also in die SovaYtoY’l Xe£etov ypTjai-

[iwv, diese „ Erscheinungsform des protensartigen Kyrillos-Glossars“

(Beitzenstein Anfang des Lex. d. Photios XXX), die nach den
Untersuchungen von Beitzenstein und Wentzel bei Photios, Suidas,

dem 6. Bekkerschen Lexikon und dem Bachmannschen Lexikon in

verschiedenen Bedaktionen zugrnnde liegt, in den Hesych nach-
traglich eingearbeitet ist (vgl. meinen Hesych-Artikel bei Pauly-
Wissowa S. 1320). Wieder greift der Yerfasser des Et. Gen. zu
den Hesiodscholien und gibt einen Verskomplex mit den para-
phrastischen Scholien, aus denen sich iibrigens eine sonst verschol-
lene Variante ergibt fiir v. 704, SsivoXoyyjg aus der Paraphrase
xaxoXoyoboTjc

, wie aus dem Excerpt im Et. Magn. (ein anderes
Excerpt steht im Et. Tittm. 479) schon Sylburg richtig gesehen
hatte vielleicht ware es praktisch gewesen, wenn Bzach dies
Zeugnis, das er anfuhrt, ansdriicklich fiir die Variante benutzt
hatte.

Also hatte der Yerfasser des Et. Gen. eine Hesiod-Hs. mit
paraphrastischen, wie es scheint ziemlich sparlichen Scholien am
Bande und reichen, trivialen Interlinearglossen; seme Hs. erweist
sich durch eine gemeinsame Korruptel (Et. Gen. codd. CD axtv^tov
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und S. 408, 8 Graisford) als verwandt mit nnsrer gesamten Uber-

lieferung. Innerhalb der Klassen der Hss. tritt sie fur die Erga,

and das ist wichtig, znr Klasse b, fiir deren selbstandigen Wert
ich Hsliche tiberl. S. 72 (vgl. den Naehtrag hier S. 263) versucht

habe den Beweis zu erbringen. Es ist klar, dab die Ubereinstim-

mung mit der Vorlage des Et. Gen. dieser nnr durch Humanisten-

Hss. reprasentierten Klasse ein grofieres Gewicht gibt. Die an

sich mogliche Annahme, daB diese jungen Hss. aus dem Et. Gen.

diese Scholien entnommen batten, wird durch verschiedene Erwa-
gungen als nnwahrscheinlich erwiesen : das Et. Gen. benutzt, wie

wir sahen, einen kommentierten Hesiod; bei den Konkordanzen

erscheinen von der b-Klasse verschiedene Vertreter, bald in Grup-

pen, bald isoliert; die Redaktionsanderungen sind so stark, wie

sie bei Ubemahme eines Lexikon-Artikels in einen Scholienkomplex

nicht zu sein pflegen.

Wenn also von dem bei Gaisford S. 160 Anm. t abgedruckten

Hesiodscholion des Et. Gen. cod. CD, das in D auch mit ayoXiov

eingeleitet ist, ein Stiick in LR sich gefunden hat und zwar ab-

weichend redigiert und etwas reicher, so scheint mir das fiir die

Bewertung der b-Klasse entscheidend

:

Et. Gen. al'to Hesiod-Scholien, b-Klasse

oybX'.ov D uppi? — Ppotijj (Erga uppie — Ppot(j> (Erga 214). ak-

214) r;v ouSsi? -^Seoac sysi bppiCo- Xw?. ou§si? lysi bpptCdfisvos

{isvoc, ours TCEVTj? outs jrXooaioc ou jtsvy]? on irXobaioc ou p.a>po? ou

outs p.o)pb? outs 'ppdv.aog
,

aXXa <ppovcfi.o?, aXXa papsio? sys: 6 Iv-

papswc <pspsi 6 svtuywv aurfl. tuywv afjffl ,
toutdattv pXartstai

CD u7t’ autfjC. LR
Die Fassung des Et. Gen. ist deutlich schlechter, das f

(
v am An-

fang unverstandlich. Die Haufung der Kontrastworte findet sich

-ebenso (im AnschluB an den Text) in dem Scholion 39, 24 Gaisf.

Das sonstige Material, das ich nicht vorlege, bestatigt diesen

SehluB; ich habe nichts gefunden, was gegen ihn sprache. Die

betreffenden Artikel im Et. Gen. sind:

atpsujtsvov = R schol. zu Erga 475.

ap.a£a (abgedruckt bei Reitzenstein Gesch. d. gr. Et. 19) stimmt

in der Reihenfolge (deren Abweichung von der Vulgata R. an-

merkt) mit L zu Erga 455.

owtYj stimmt in einem Zusatz zu AL-schol. Erga 354.

iTtayvwosv hat einen noch unedierten Zusatz in den T-schol.

Erga 360.

sboydswv stimmt in einer Auslassung zu den TL-schol. Erga

477, in einem Zusatz zu den T-schol.
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Arjvatwva hat einen Znsatz = LR-schol. Erga 504.

paCa hat einen Znsatz = L-schol. Erga 590.

paopodat gibt in einem groBen Komplex von Scholien za Erga

314—326 ein nur in der b-Klasse erhaltenes Scholion in Uberein-

stimmung mit LRr, LR und T.

In dem oben behandelten Artikel SstirvoXdynjc sahen wir schon

die beiden Bestandteile des Et. Gen., den 3Kyrill“ nnd die neu

herangezogenen Scholiencorpora, in unserem Fall Hesiod. Die

personliche Arbeit des Verfassers des Et. Gen. wird dentlicher

durch Yergleichnng der Vorstnfen.

Das Et. Parvum hat nnr vier Hesiodglossen sypsxdSotpoc,

v
E/i5va, Koio?, {tala'/7

! ?
allerdings ist es fur die Zufalligkeit nnsrer

tiberlieferung charakteristisch, daB die Paraphrase sypsxoSo'.poc im

Et. Parvum Gnd. Magn. Tittm. steht, nicht im Et. Gen. nnd daB

ebenso
v
E/iSva im Et. Gen. fehlt, das endlich in dem Artikel Kotov

Et. Parvum Magn. reicher sind als Gen. Gnd.

Orion stimmt zum Et. Gen. oder einem anderen etymologi-

schen Lexikon in einer langen Reihe von Artikeln 1

); isoliert

bleibt Orion in den Artikeln slXo^aCst (wo die Et. Gen. Magn. Tittm.

abweichende Etymologie haben), 15aXtpoc (mit der Quellenangabe

Philoxenos), Koftspsia, psCsa, dpvjpsoaat, dp/o?, <popp6i;, d>ps6stv.

Das aipwSsiv-Lexikon stimmt zum Et. Gen. in den Artikeln

atpoXioiat, ’AXxpijvn], apapoydtc, avTepspiCw, paC«, pspoxsvou; es hat

keine isolierten Hesiod-Artikel.

Em schlieBlich auch die anderen etymologischen Lexika in

ihrer Bedeutung fur die Hesiodscholien kurz zu bezeichnen, so

gibt das Et. Gnd. viel weniger aus als das Et. Gen., bestatigt

also Reitzensteins Urteil (Real-Ene. VI 815) ;
aber an einer Stelle

hat es das Stuck der Scholien erhalten, durch das eine Polemik
in den direbt uberlieferten Scholien erst verstandlich wird. Ich

stelle nebeneinander

:

Avjvatwv dvopa p-rjvo? xatd Botw- pyjva Se Arjvatwva (Erga 502) . . .

*ob?, xata 5s Hwvac ArjXatwv.
V
la>vss 5s tootov ot>5’ xXXco?, otXXa

Anjvatwva xaXooot.

Et. Gad. 307, 16 Gaisford.

Fur das Et. Magn. ist charakteristisch 71, 84, wo statt des
grofien Scholienkomplexes zu Theog. 521/22 einfach steht: Ctjtsi

lj a/u’jAtott, vhr,:,' ipafr, duapijXEtv, dp<pt£Xrj5Tpov, Ava-jpoj, dppaXtd, dpjo),

AxXaj, ^jsaoSopsjtov, Ar&vr;, ow; dya»r
(

[wo Orion allein Philoxenos nennt], 8eXr
(
pdc,

xt'Swtj, Xa/ipy!«, <«C*, ua-jpo-isi, fUppspa, ipr/sh, odpavdc, rr„ua, T.ltot, -t/.os,

rXenhv, racpEXdv, xopoex-J;, xaXas = dxdXXtuv.
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st? xtjV 'HoioSoo dsoYovtav. Da ist also die Fassung des Et. Gen.

maJBgebend and wird in den Testimonia der Ansgabe allein er-

scheinen.

Schliefilich mit aller Reserve eine Vermutung fiber die An-
ordnang der Glossen bei „Kyrill“, die ich noch nicht aasgesprochen

finde. Ans der Glosse ir>]fj.atv£iv des Et. Gen., die ich mit der

Rebenfiberlieferung vorlege, lafit sich m. E. alphabetische Anord-

nong der Glossen wahrscheinlich machen. OTjpmvsi cjrYjpiatvsiv AB,
corr. Schultz> pXairtet Et. Gen. AB.

Diese Glosse gehort zu Ilias 0 42 und steht in verschiedenen

Redaktionen anch bei Hesych Saidas Lex. Bachm. 342, 17 Et. Gad.

Tittm. 1547 (die Glosse bei Et. Magn. 679, 48 stammt aus den

D-scholien za F299); also gehort dieser erste Teil in den „Kyrill“.

Es folgt im Et. Gen.

:

to 8s n&fprjSu) HoloSoc ev UsoYOVt^ (273) IIsypYjSw — xpoxoitsjrXov

ovd[J.ata dswv. 6 psv 'HatoSo? ’Evow juav 4>opx6vcov Xiysi,
r

'Op.rjpo<; 8k

itoXsfuxov ttva fi-sov. r, Ilsjj/ppr.Sw try svaXtav 7top.irijv xai tov irXoov

Xeysi. 'HatoSo? sxsi oov — xaxip — schol.

Et. Gen. AB.

Zwischen diesen beiden Glossen besteht kein sachlicher Zu-

sammenhang
;

also waren sie alphabetisch nach dem ersten Bnch-

staben geordnet und „Kyrill“ enthielt schon Hesiodglossen.

n. „Kyrill“ und seine Benutzer.

Da6 „Kyrill“ wirklich schon Hesiodglossen enthielt, liiGt sich

exakt beweisen
,
wenn sich eine Glosse aufzeigen lafit

,
die bei

samtlichen „Kyrill a-Benutzern vorliegt; denn was nor von einer

Gruppe dieser Zeugen oder gar nar isoliert fiberliefert ist, kann

sowohl ans der Yorlage als ans selbstandiger Benatzung eines

kommentierten Hesiod stammen. Es liegt in der Natur der Sache,

daf] eine Rekonstruktion der Yorlage aas samtlichen Benutzern

nur selten moglich sein wird; in der Regel wird es erforderlich

seiii verschiedenen Zeugmsse neben emander za drucken, even-

taell mit den Zeichen + and wie sie Maafi bei den T-scholien

za Homer verwendet.

Das gesamte Material ffir die Rekonstruktion liegt m. W.

nor an einer Stelle vor, bei der Erklarung der beiden nahe ver-

wandten Stellen aip-oXiotoi Xoyoioi Theog. 890 und aijuiXa xcouXXsiv

Erga 372. Bei „Kyrill u stand eine doppelte Erklarung:

Kgl. Ges. d. Wies. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Hoft 2. 17
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1)
xoXaxsottxoic Lex. aipioSeiv Et. Gen. Gud. Voss. Magn. He-

sych ;
Synonyme verwenden Snidas (axatswv) Photios = Athana-

sius (xoXa£ aitatecov) An. Bekk. — Am. Bachm. = Et. Magn. (SoXtocc

xai jrapaXoy.aTixoi?)
;
das ist alles sekundar. Ganz neu ist die Er-

klarung im Et. Magn. aoyifsvixoti; xai sovoixot? (mit Etymologie von

atfia?); sie scheint aueh bei Hesych und im An. Bekk. nnd An.

Bachm. zugrunde zu liegen (rcpoaYjvsai).

2) Orions Erklarung, erhalten direkt und als Vorlage im Et.

Gen. bezeichnet, das ausfiihrliehste JSxzerpt im Et. Gud. lautet

Trapa to Sar^vai daquav xai airo^oX^ too § atjnov, tobtoo to ojcoxoptattxov

aijioXos, o iottv ucetpoc xai aoveto?. Die Paraphrase steht auch

im Et. Magn., im An. Bekk. Bachm., bei Hesych. Also wird die

Angabe in den Testimonia der Ausgabe lauten zu Erga 372 und

Theogonie 890:

Cyrillus habuit triplieem vocum aiaoXo? aijioXtos interpreta-

tionem.

I. xoXaxsottxot? Lex. aip-wostv 620, 4 Et. Gen. CD Et. Magn.

35,27 Et. Voss. 94, H Et. Gud. 47,6 Hesychius; similes glossas

habent Suidas (arcatstav) Phot. 51, 30 Reitz. Athaniasius 213 (xoXa£

aicatemv) An. Bekk. I 362, 31 = An. Bachm. I 52, 6 = Et. Magn. 1. 1.

(SoXtot? xai rcapaXwYWtixoi?).

II. 8 [j. 7rslpo:c xai aovstoi? est Orionis, cuius interpretationem

servavit Et. Gud.; nomen habet Orion 12,20 et Et. Gen. CD =
Et. Magn. 1. 1.

;
ipsam paraphrasim ijursipo xai aovstoi? servant

Orion Et. Gen. Magn. An. Bekk. Bachm. Hesychius.

III. aofY£Vlxoi<; xai edvoixoi? Et. Magn. 1. 1. (derivare videtur

a voce aljia); similis esse videtur interpretatio Hesychii et An.
Bekk. et Bachm. (jrpooYjveaO cf. Schultz, Nachr. p. 257.

Ganz einfach ist die Scheidung des „Kyrill“ und des Eigen-

tums des Et. Gen. auch bei der Glosse l/stXrj (Erga 465) syttXr]

to xpdtr
;
p.a too apotpoo Et. Gen. A Gud. Tittm. 939 Magn. 404, 15;

An. Bachm. I 24o Photios Suidas ahnlieh redigiert bei Hesych;
das ist also „Kyrill“. Das Et. Gen. hat den Zusatz : oo syetai t^j

X£lpi 0 apotpcwv. ok trapa to e£oatai £batpa. ootw? <jrapa to eystai

add. Reitzenstein> sy=tpa systsXvj xai xata aoYXOjrijv iyctXyj (Ex-
zerpt im Et. Tittm.

;
Zusatz im Et. Magn.)

;
abweichend findet

sich im Et. Gud. : irapa to syw to xpatw xai to tXm to jiaatdCo) und
im Et. Magn. an zweiter Stelle : vj Ttapd to syw xai to tsXto (oo

iydasvoc o apotpiwv teXsi td tod 80700) Yivstat systsXr; xai systXvj.

Also wird die Fassung zu Erga 465 lauten: systXij to xpd-
tTfjp.a tod apotpoo interpretatus est Cyrillus, habent Et. Gen. A
(quod addit: 00 syytat tv) ysipi 6 dpdtp-wv) Gud. Tittm. 939 Magn.
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404, 15 An. Baclim. I 245 Photins Saidas, Hesychias rv. De con-

formatione addit Et. Gen. haec : w? xapa to sloarat £6oTpa, ootwc

<~apa to syeTat add. Reitzenstein) SyeTpa lysTslYj xai xaTa aoyxojrnv

SystXr; (Et. Tittm. —
,

Et. Magn. +) ;
aliter explicant Et. Gad.

:

xapa to eyw to xpaTw xai to tXw to {SaoTaCw et Et. Magn. loco

secundo r
t
xapa to syw xai to tsXw (oo lyopsvoc 6 aporptwv teXei Ta

too sp'coo) ylvsTat eysTsXT] xai iysTXrj cf. Schultz Nachr. p. 258.

Ebenso sondern sich die beiden Bestandteile des Et. Gen. bei

der Erklarung der Glosse xaxoyapTo? zn Erga 28 and 126. Mit

xaxot? yatpwv (maskulin, weil CijXos 126) interpretiert es n Kyrill“,

der vorliegt bei Hesych Suidas Photios An. Bachm. I 266 Et.

Tittm. 1142
;

im Et. Gen. = Et. Magn. 484, 47 (Exzerpt im Et.

Tittm. 1155) steht eine doppelte Erklarung: au/p[3oXo? t]roi ?ap

•q ijcl xaxot? yaipooaa (sc.
v
Ept? 126) r\ bf fj

ot xaxol yatpooat. Nor
im Et. Gen. folgt dann die Hesiodstelle mit Scholien; die Vorlage

war der aXXwg-Artikel za Erga 28.

Fur xaXta (Erga 301 u. o.) findet sich in der lexikographischen

TJberlieferung eine dreifache Erklarung:

1) vooata Hesych Suidas Photios An. Bachm. I 267 Et. Tittm.

1151, bezieht sich nach Suidas auf Anth. Pal. VI 253.

2) xopiw? -q sx xaXwv o iau $6Xwv xaTaoxsoaCopdvT] olxta Et.

Gen. Magn. 485, 52 Tittm. 1155 Hesych Suidas An. Bachm. Nur das

Et. Gen. fiigt binzu: pVjjrco sopettevTwv XiSwv el? epyaoixv.

3) xaTaypTjOTixwg Se xai siri twv XtiKvwv oixwv Et. Gen. Magn.

Tittm. Da sind also die Erklarungen unter 1) and 2) „Kyrill“,

die unter 3) gehort dem Et. Gen.

Endlich wird xvwoaXa (Theogonie 582) doppelt erklart

:

1) xoptw? Ta h-aXiaoia Ibjpia ota to Iv aXi xiysialtat, xtvwSaXa

Ttva ovra.

2) xataypYjouxu? xai Ixi xavTwv twv xbjpiwv q Xs;:? Ti'fl-ETat, xovo-

SaXa Tiva dvTa 8ta to 6x6 xovwv aXiaxEaOat. Diese doppelte Erkla-

rung steht im Et. Gen. Magn. 522, 38 Gud. Tittm. 1225, bei He-

sych Suidas and als Exzerpt im An. Bachm. I 279, 29, geht also

auf „Kyrill“ zuriick. Isoliert und falsch ist die Quellenangabe

"Opvjpos bei Hesych und die Erklarung Cwov ptxpov bei Suidas und

ahnlich im Et. Gud., wo sich auch die isolierte Ableitung findet

xapa to xvwaaw to xotp.wp.ai.

Dies sind die Hesiod-Glossen, die m. W. in einer grofieren

Anzahl von Benutzern des „
Kyrill “ sich finden; es gibt keine

Hesiodglossen, die sich mit AusschluB der etymologischen Lexika

nur in den anderen Benutzern des „Kyrill“ nachweisen lassen;

17*
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also haben die etymologischen Lexika ihrer Yorlage alle literari-

schen Glossen entnommen.

SchlieBlich darf vielleicht noch auf die merkwiirdige Tatsache

hingewiesen werden, daB Hesych nnd Suidas so viel mehr Hesiod-

glossen haben als die anderen „KyriIl“-Benutzer, aber dabei sehr

viele Glossen isoliert iiberliefera oder auch bei gleichem Lemma
nicht iiberemstimmende Glossen bringen 1

). Ich wiirde mir das so

erklaren, das in den Hesych die Hesiodglossen nicht erst mit der

„Kyrill“ -ITberarbeitung nachtraglich hineingekommen sind, son-

dern z. T. schon zum alten Bestand gehoren. Deshalb auch die

haufigen Doppelglossen mit redaktionellen Veranderungen.

HI. Die Homerscholien.

Bei der nahen Yerwandtschaft zwischen den beiden Scholien-

corpora gebe ich kurz an, was die Homerscholien fur die Hesiod-

scholien ergeben haben, wobei ich die nenen Scholien, die tiber-

einstimmungen und endlich die Abweichungen vorlege, natiirlich

nur ganz kurz, da es sich urn ediertes und bequem zugangliches

Material handelt.

Neues Material fur die Erklarung Hesiods, das offenbar aus
reicherer Fassung der Hesiodscholien stammt, ergeben folgende

Homerscholien

:

ABT schol. A 59 zu Theogonie 454; A schol. E 269 zu Erga
675, zu Theogonie 60 steht in nnseren Hesiodscholien eine ver-
sprengte Notiz, aber urspriinglich war die Erscheinung an alien
(z. B. bei Kiihner - BlaB

,
Griech. Formenlehre I 28 anfgezahlten)

Stellen behandelt; AT schol. 0 455 zu Erga 198; ABT schol. K 431
und A schol. M 22 sind heranzuziehen fur die Stelle des Tzetzes-
Bi°s des Hesiod iiber das chronologische Verhattnis zwischen
Homer und Hesiod 16, 10 Gaisford

;
A Genav. schol. N 588 zn

Erga 314, mit Heranziehung von Suidas und Et. Magn. 800,5;A schol. O 189 == B schol. O 21 bringen allegorische Erklarung
von Theogonie 453 ff., die in nnseren Scholien abweichend erklart
werden; AT schol. II 748 geben einen Zusatz zur Erklarung von
Erga 618; BT schol. E 880 und Z 181 kommen als Material fur
die oben genannte Stelle des Tzetzes-Bios in Betracht; BT schol.
S 107 = QRS schol. a 406 zu Erga 351

;
BT schol. P 197 zu Erga

186; BT schol. <F 683 ist wichtig fur den Tzetzes-Bios; T schol.

1} B<

;

1

?!
ele far versch‘edene Glossen bei gleicbem Lemma 5ym?0{ ctoc

aijo/.tuTOj ikt-'.UTfi. ‘
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E 526 ergibt einen Zusatz zum Schol. Theog. 875; T schol. II 328
BT schol. Z 181) za Theogonie 319. Endlich erklart das neue

Scholion des P. Ox. 1087 za H 76 auch Erga 470. Die kiimmer-

lichen and ungeniigend bekannten Odyssee-Scholien ergeben fast

nichts
;

hochstens konnte man das B schol. v 204 zn Aspis 397 und
die Polexnik gegen die Hesiodeische Ableitung der Kyklopen im
HQ schol. i 106 anfiihren.

Von den ITbereinstimmungen sind die wichtigsten
,

die ein

Scholion der b-Klasse der Hesiodscholien bringen, also B schol.

K 252 — LR schol. Erga 696 und BT schol. T 1 = FWX schol.

Aspis 7 und Et. Gen. azb xoavsdvttov. Mit der Vulgata stimmen

die ABT schol. II 34, AT schol. zu II 748, ABT schol. £ 100, AT
schol. W 160, B schol. B 649, B schol. 1 160, T schol. P 147 und 550.

Von Abweichungen sind mir nur zwei aufgefallen, A schol.

Q 45 und BT schol. T 342, zu Erga 318 und Aspis 1.

An hang. Verbesserungen und Nachtrage zur „ Handschrift-

lichen Uberlieferung der Hesiod-Scholien Abb. Gott. Ges. d. W.
Phil.-hist. Kl. Xn, 4 (1910)

:

Zu S. 1. Es scheint fast die Regel zn sein, da6 die fiir die

editio princeps benutzten Hss. untergehen, wie es Wendel Byz. Zt.

XIX (1910) 334 und Wegehaupt Charites f. Leo 151 aussprechen.

Einige Falle fiihrt Gudemann Grundrifi d. Gesch. d. kl. Philol. 3 1909

S. 154 A. 6 an, ich nenne noch die Vorlage der Aldina des Arat
1499, des Juvenal des Valla 1499, des Et. Magn. von 1499 (Reitzen-

stein Real-Enc. V 815, 62 = Gesch. d. gr. Et. 220), der Laskaris-

Ansg. der D schol. zu Homer (Schimberg Philol. 49, 423), den Ve-
netus der Athenaeus-Aldina (Kaibel praefatio I, XIII), die Hs. d des

Kallimachos (Wilamowitz praef. ed. Ill S. 11). Vgl. auch Lehrs

Pindarscholien 1873 S. 1 und uber die Mifihandlung der Druck-
vorlagen Glockner Progr. Bunzlau 1913 S. 9.

Zu S. 5. Zu den verlorenen Hss. kommen hinzu zwei Hss.

aus Tarragona (in Antoni Augustini Tarraconensium antistitis bibl.

ms. gr. anacephaleosis 1587 Nr. 240 und 245), verloren nach E.

Volger Philol. XIV (1859) 161 und Graux-Martin Nouv. Arch. Miss,

scient. II (1892) 228.

Zu S. 6. Arezzo Biblioteca Coninmnale. Beschreibung bei

C. F. Gammurrini in Mazzatinti Inventari delle bibl. d’ltalia VI
(1896) 218.
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gr. 230 s. XV, 10, 5 zu 15, 5 cm. Auf den ersten nicht nu-

merierten 5 Seiten (von denen f. 1 r durch Anfkleben als Vorsatz-

blatt verloren, f. 5 v leer ist) Hesiod Erga 208—301, 208—238

interlinear (rot) mit Moschopnlos 159, 5—176, 10 Gaisford. Unter-

sncbt 1910.

Zu S. 10. Die Genfer Hs. Nr. 45 ist, wie mich C. Wendel
belehrt, wichtig in der Geschichte der Theokritscholien und

wird schon 1584 von Casaubonus in den Lect. Theocriteae er-

wahnt, gehort also wohl zum Grundstock der 1551 begriindeten

Bibliothek.

Der Palat. gr. 18 besebrieben von 0. Dahnhardt Scholia in

Aeschyli Persas (1894) S. X.

Zu S. 15. Der Mon. gr. 158 enthalt anfangs auch Proklos

wie der Genav. 45, la8t ihn aber bald als liickenhaft weg. Unter-

sucht 1911.

Zu S. 16. Mon. gr. 510 s. XIV enthalt f. 349 das Hesiod-

lexikon des Dresd. Da 37
;
die Hs. war friiher in Augsburg (Reier

Ind. ms. bibl. August. 1675 S. 80 Nr. 2). Erwahnt ist die Hs.

von Tittmann Zonaras (1808) Prol. X, identifiziert hat sie giitiger

Weise fur mich J. Heeg.

Z u S. 20. Par. gr. 2708 ist in den in A fehlenden Partieen

1911 in Gottigen nachverglicben worden.

Zu S. 23. Perugia Biblioteca Communale. Beschreibung

bei Mazzatinti (vgl. oben zu S. 6) v. (1895) 174.

667 (J 62) s. XYI 15 zu 19,7 cm f. 3r— 38 r Erga ohne Scho-
lien, interlinear Moschopulos. Untersucht 1911.

Z u S. 24. Die Hs. Nr. 4 der Biblioteca Centrale Y. E. in Rom
ist von dem Schreiber des Par. gr. 2691, Sebastianos Dukios ge-
schrieben, also s. XV/XVI (Wendel).

Zu S. 25. Bei Vat. gr. 904 fehlen zwischen f. 81 und 82 Erga
318 exkl.—346 exkl. Untersucht 1911.

Z u S. 29. Die im Marc. 464 f. 218 stehende Allegorie zu
A 1 4 (so ist auch S. 60 der Schreibfehler E 1—4 zu korrigieren)
gehort dem Psellos, wie Reinhardt De Graec. Theol. 41 A. 1 aus
Tzetzes Exeg. H. 4, 25 Herm gezeigt hat.

Zu S. 33. Die Etymologie des NameDs steht im Et. Gud.,
ist also von dort wohl in den Vat. gr. 50 gekommen.

Z u S. 65. Der Georgos des Menander ist, wie mich A. Korte
erinnert, schon 1897 von Nicole gefunden und in dem links stehen-
den Text nach Gaisford fehlt TtoXXobg vor zyzvj.
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Zn S. 75. Die in LR erscheinende Fassnng des Scholions zn
Erga 299 ist beweisend dafiir, dafi die b-Klasse die Vorlage besser

bewahrt; in der Yorlage der a-Klasse ist der Satz ansgefallen.

IJnrichtig war es
,
wenn ich sagte

,
der Satz fehle anch in den

anderen Yertretern der b-Klasse; in denen steht das Scbolion

iiberhanpt nicht. Damit entfallt eine Schwierigkeit, auf die R.

Laqaeur mich brieflich hingewiesen hat.

Z u S. 92. Das Aspis-Scholion steht im Et. Grnd. 90, 14 nnd

91, 17 De Stefani; zn vergl. ist schol. Apoll. Rhod. IV 1614,

M. Schmidt Didymi fragmenta (1854) 71, A schol. P 657 nnd BT
schol. T 170.



Materialien zu einer Lazischen Grammatik

nach Aufnahmen des Dialektes von Trapezunt.

Yon

Theodor Klnge.

Yorgelegt durch Herrn Andreas in der Sitzung am 24. Mai 1913.

Die bier vorgelegten Materialien zur Grammatik des Lazischen

sind im Friihjahr und Sommer 1911 wahrend eines mehrmonat-

lichen Aufenthaltes im Lazistan gesammelt worden. Sie beschranken

sich auf den in Trapezunt gesprochenen Dialekt. Zwei Reisen,

die eine von Trapezunt in das Innere, die andere iiber Olty nach

Tortun, waren resultatlos, da die von mir angetroffenen Lazen

nicht mehr ihre Mnttersprache sprachen, sondern griechisch oder

tiirkisch.

Eine vor drei Jahren unternommene Reise von Batum iiber

Artwin war von keinem besseren Erfolg begleitet gewesen.

In Trapezunt selbst ist das Lazische in grofiem Umfange teils

von dem pontischen Griechisch, teils von dem Tiirkischen verdrangt
worden und wird nur noch von den untersten Yolksschichten
gesprochen. Meine Yersuche, dort geeignete originale Texte auf-

zuzeichnen, miBlangen.

Das zusammengestellte Material berubt auf Mitteilungen des

in Trapezunt geborenen englischen Konsulatskawassen Achmed und
ist mit Hilfe des Tiirkischen aufgenommen. Es ist mindestens
zweimal kontrolliert. Bei der Niedersehrift ist fur jeden Laut
nur ein einziger Buchstabe verwendet worden.

Das einfacbste ware gewesen, zur Bezeichnung der lazischen
Laute das georgische Alphabet zu verwenden. Aber georgische
Typen fehlen in den meisten deutschen Druckereien und ihre Ver-
wendung hatte den Druck verteuert. Uberdies besitzt das Lazi-
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sche mehrere Laute, die im Georgischen nicht vorkommen und
deshalb dnrcli besondere georgiscbe Transskriptionsbuchstaben hatten

dargestellt werden miissen.

Ich habe daher fur die Wiedergabe der lazischen Laute das

Transskriptionsalphabet benutzt, das F. N. Finck und ich knrz

vor Fincks Tode fur die von uns geplante „vergleichende Gram-

matik der siidkaukasischen Sprachen' festgestellt hatten.

In der Hauptsache stimmt es mit dem von H. Hubschmann

in seiner „ Armenischen Grammatik^ verwendeten Alphabet uber-

ein, von dem es nur in einigen Punkten abweicht. So schreiben

wir c fiir c, c' fur c.

Die Mittel zu diesen Untersuchungen sind mir teils von Seiner

Excellenz dem Herrn Kultusminister, teils vom Kuratorium der

Rudolph Virehow-Stiftung bewilligt worden, wofiir ich Beiden

meinen tiefgefiihlten Dank ausspreche. Gleichen Dank schulde ich

dem deutschen und dem englischen Konsul in Trapezunt, dem
Herrn Dr. Bergfeld und Mr. Longworth, fur die Bemiihungen,

durch die sie meine Arbeit unterstlitzt haben.

Nauen Bez. Potsdam Theodor Kluge.

Dez. 1911.

Die bisher das Lazische behandelnden Arbeiten sind:

Erckert: Die Sprachen des kaukasischen Stammes. Wien 1895.

Rosen, G. : liber die Sprache der Lazen, (phil.-hist. Abh. der kgl.

Akad. d. W. zu Berlin . . . 1843), (1844).

Peacock: Original vocabularies of five West Caucasian Languages.

(Journ. Royal Asiatic Soc., London. New Series XIX. 1887).

Adjarian, M. H. : Etude sur la langue laze. (Mem. de la Soc. de

Ling, de Paris, t. X, 1898).

Mappx, H. : rpaMMaTiica u'ancKaro (.ia3CKaro) atUKa Cn6. 1910.

(MaTepia.n>i no H4>eTHTqecK0My a3HK03HaHiio. II).

In dieser Arbeit beschranke ich mich auf die Wiedergabe

meiner Aufzeichnungen
,

ohne die Arbeiten meiner Vorganger zu

beriicksichtigen.
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§ 1. Lautlehre.

Unter Lazistan versteht man denjenigen Teil des heutigen

Vilajets „Tyrabznn“, der sich zwischen Batum and Rize von der

Kiiste des Schwarzen Meeres bis zum Eamm des Gebirges er-

streckt. In fruheren Jahrhunderten mnfi das Gebiet der Lazischen

Sprache viel ausgedehnter gewesen sein, denn es gibt hente noch

Lazen an der Kiiste bis Sinope and vereinzelt anch laadeinwarts

bis Baiburt and Erzernm. Die Sprache, die, soweit wir wissen,

niemals Schriftsprache gewesen ist (Kirchenspracbe war das Geor-

gische), zerfallt in eine grofie Zahl von Dialekten, die nach Westen
za immer mehr vom Georgischen abweichen, and von denen die

von Batam and Atina die wichtigsten sind.

Die Lazen sind zam groBen Teil Mnbammedaner geworden.

Dnrch diesen Umstand sowie dureb den steten Verkebr mit Tiirken

hat das Turkische einen grofien EinfluB auf das Lazische gewonnen,
der sich zunachst im Laatstand bemerkbar macht.

«) V o k a 1 e.

a bezeichnet immer kurzes a wie in „Tag“.

e wird am Ende der Worter und in den Snffixen meist wie ein

karzes a (offen) ausgesprocben, wahrend es am Anfang der Worter
wie ein geschlossenes & lautet.

e bezeichnet ein kurzes gntturales d, das aafier in der Plaralendnng
ep'e and einigen Verbalformen kaam vorkommt.

a ist ein dumpfes i and gleicht dem Tiirkischen gntturalen y,
gelegentlich wird es auch wie i aasgesprochen wie im Geor-
gischen; kitubd — lcitabi (aach kitale).

i wird karz aasgesprochen, wie in „Tisch“.

o ist karz und offen, wie in „ offen".

u ist ebenfalls kurz und offen.

6 kommt fast nur in tiirkischen Lehnwortern vor.

« ist deatsches ii.

ji) Diphthong e.

Aufeinanderfolgende Yokale werden in echt lazischen
Wortern getrennt ausgesprochen, sodaB das Lazische nrspriing-
lich keine Diphthonge kennt. Doch entstehen sie gelegentlich
beim schnellen Sprechen, so z. B. kai aas ka-i rgut“.
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y) Konsonanten.

Die folgenden Laute werden ebenso ausgesprochen wie im
Georgischen and Mingrelischen : k, k c (ts

) ,
c'(t's), j (dz), c (ts),

c
(fs), j ((h), t, t\ d, p, //, b, s, z, n, m, 1.

Fur die drei urspriinglichen Aspiraten k', f, p' treten hanfig die

entsprechenden unaspirierten stimmlosen Verschlufilaute k, t, p ein.

Hinsichtlich der iibrigen Laute ist Folgendes zu bemerken:

h ist das deatsehe in „Dacb“.

s ist das deutsche in nStrafie*.

z das deutsche „s“ in BRose“.

r ist gutturales r.

g entspricht dem norddeutschen ng“ in BWagen“, dem neugrieehi-

schen „y“ vor „a, o, u“ und ist stellenweise so erweicht, daij

es kaum horbar ist.

k, g, q. Diese drei Laute wechseln in ein und demselben Wort
miteinander. Eine bestimmte Regel fiir das Auftreten eines

jeden von ihnen lieB sich nicht feststellen. AuffaUend ist z. B.

die wechselnde Aussprache des anlautenden k in dem Worte
Icai „gut“, das bald kai bald gai (Adjarian) gesprochen wird.

f, v, auch diese beiden Laute sind schwer von einander zu unter-

scheiden.

h ist unser h und findet sich nur im Wortanlaut.

j wird ebenso ausgesprochen wie das deutsche j in „Jagd“

;

zwischen zwei Yokalen wird es, namentlich in Yerbalendungen,

bald gesprochen, bald ausgelassen:

. . . moft'ijis

:

als ich kam,

moht'uis : als er kam;

ebenso in der fragenden Form:
ogodiji: hast du eingeladen ?

§ 2. Accent.

a) Wortaccent.

In echt lazisehen Wortem rnht der Ton ant der Paennltima,

z. B. kbei: „Mensch u
,

keetp'e: rMenschen“. Dies gilt auch beim

Yerbum fiir den Infinitiv.

Dagegen liegt beim Prasens und Futurum I der Ton auf der

ersten Silbe. So sagt man moht'imu „kommen“, aber „ich komme“

mobtdur, n ich werde kommen" moft'iue.

Langere Verbalformen haben haufig zwei Accente, von denen

der erste in der Regel auf der ersten Silbe liegt, die ent-

weder Prapositional- oder Pronominalprafix ist, der zweite dagegen
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wie gewohnlich auf der vorletzten. Doch kommen auch hiervon

Ausnahmen vor
;
so wird bei den Yerbalformen, die verneinend oder

fragend sind, das Suffix betont, durcb das Frage oder Vemeinung

zum Ausdruck gebracht wird.

Die griecbischen Lehnworter haben wie die eebt lazischen

Worter dnrchweg den Ton anf der vorletzten Silbe, wahrend die

zablreichen tiirkischen Lehnworter, die offenbar eine jiingere Lehn-

worterschicht bilden, ihren urspriinglieben Accent, der anf der

letzten Silbe liegt, behalten. Auch wenn sie durch Aniiigung von

i, a oder e verlangert werden, bleibt der nrspriingliche Accent un-

verandert. dessen Stelle nunmehr genau der lazischen Betonung

entspricht.

/3) Satzaccent.

Das Wort, worauf es ankommt, hat den Hanptaccent, in Fragen
meist das letzte Wort. Unter den am SchluB mitgeteilten Bei-

spielen sind eine Anzahl mit Accenten versehen, so: 152, 153, 187,

188, 191—193, 195—198, 200, 201, 203, 207, 208, 211, 216, 217,

228, 229, 234, 237, 238 u. a. m. Man sieht ans diesen
,

dafi sich

einstweilen bestimmte Regeln nicht aufstellen lassen. Im allge-

meinen ist das Tempo ein recht rasches, aber monotones, die

Silben sind alle von nahezu gleicber Lange.

§ 3. Nomen.

1. Geschlecht.

Das Lazische kennt kein grammatisches Geschlecht. Doch
giebt es fur einzelne mensehliche und tierische W^esen besondere
Ausdrucke fur das mannliche nnd weibliche Individuum. Wo dies
nicht der Fall ist, wird das weibliche Geschlecht durch Hinzu-
fiigung von mosari, ganjugi

,
guruni zum Ausdruck gebracht.

Lowe : arslani

Esel : eseri

Eater: kato

Ochse : hoji-

Stier : monha

Hahn : manwle

Hund : lalcoti, jogdri

Pferd : c'heni

Mann : hoc'i

Sohn : bici

Lowin : mosari arslani, ganjugi-

Eselin
: guruni eseri [arslani

Katze : suha

Kuh : puji

Hahn : hotume (georg. : hat"ami)

Hiindin : suha

Stute : hisgagi

Frau : ohorja

Madchen: bozo.
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2. Namerns.

Der Plural wird gebildet durch Anffigung von -p
c
e an den

Singular nach folgenden Regeln

:

a) Auslautendes i geht vor der Pluralendung in e fiber:

Stadt : sehir(i
)

PL: Sehirep'e

Mann : koc'i koc'ep'e

Brot : c'kudi ckudepe.

Bei dem einsilbigen Wort fi „Kopf“ lautet der Plural fip'e, an-

geblich zum Unterschied von tepe Berg.

/3) Auslautendes e bleibt:

Strumpf : ceneke c'enekep'e

Brot : gjare gjar ep e

Garten : leivddo 1

)
lewadep'e.

y) Worter auf a: 1) a bleibt, z. B.

monka PL: monkap'e
;

2) vor der Pluralendung wird -le- eingescboben

:

Stein : qva Pl.: qvalejpe

Bruder: juma jumalep'e

Milch : mza mialep'e, u. a. m.

d) Auslautendes o bleibt:

Madchen: bozo Pl.: bozop'e.

s) Worte auf u gibt es angeblich nicht.

g) Lazische Wortei', die auf einen Konsonanten auslauten, sind

mir nicht begegnet. Die auf einen Konsonanten endigenden Lehn-

worter aus dem Griechischen und Tfirkischen erhalten regelmaBig

ein i oder a als Endung; die Pluralbildung erfolgt dann nach a).

3. Deklination.

a) Allgemeines.

Es gibt nur eine Deklination, die ffir alle Worter gleich ist.

Da das Lazische eine kaukasische Sprache ist, so fehlt ihm

eine besondere Form sowohl ffir den Nominativ als auch ffir den

Akkusativ. Subjekt oder Objekt werden zum grofien Teil 2
) durch

1) Dieser Laut steht am nachsten dem y in tiirkisch qys „Winter“.

2) AuBerdem konnen auch die unserem Dativ und Ablativ entsprechenden

Casus als Subjekt- und Objektkasus fungieren.
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die nackte, einer besonderen Endnng entbehrende Form des No-

mens, die ich als .Stammform" bezeicbne, zum Ausdruek gebraeht 1
):

z. B. Stamm von loU „Auge“ fol- „Stammform“ foli,

V » L'i „Kopfa
t'i „ t'i.

(5) Die Kasus.

1)

Genitiv.

Der Genitiv Sing, wird gebildet durcb Anhangen von -si an

die „Stammform“ bozo, Madchen; Gen. bozosi. Der Gen. Plur. durch

Anbangen von -si an die Pluralform: c home-p'e-si

:

„der FischeL

Beispiel 1, 2, 12, 13.

2) Dativ.

Der Dativ wird gebildet durcb Anbangen von -s an die

„Stammform“
;

„sein Sobn“ bic'i-nmsi. D. : bic'i-musi-s. PL ent-

sprechend gebildet. Beisp. 14.

3) Aktiv.

Der „ Aktiv “ nach Finck (nacb Dirr „wa«-Fall“, nach Adjarian

„Narrativ"‘) wird gebildet durch Anfiigung von k' an die „Stamm-
form“. Dieser „ Aktiv “ der siidkaukasischen Sprache bedarf noch

sebr der Aufklarung. Ich beschranke micb hier auf die Mitteilung

der von mir beobachteten Tatsachen. Beim Yerbum komme icb

darauf zariick.

Beisp. 169 baba-¥ ar saati lomovic'u: der Vater hat mir eine Uhr
gegeben.

„ 170 iiiirditsejfe-¥ tele para liemic'opes: die Diebe baben all

mein Geld genommen.

„ 173 ma jogori-¥ neniisHoma : der Hund bat mich gebissen.

Dagegen fehlt das -¥ auffallenderweise in Beisp. 172.

4)

Lokative.

Durcb verscbiedene Suffixe werden Kasus gebildet, die als

Lokative zusammengefaBt werden konnen:
a) in auf die Frage wo? -s:

mehtebis : in der Schule
;

seheris: in der Stadt;
lewaihs: im Garten;
here cqaris ulcapo: das Kind fiel

2

) ins Wasser;

1) Fur diese Form hat Dirr die Bezeicbnung nStammfall“ (Grammatik der
georgischen Sprache S 40, 77, 85 u, a.) eingefuhrt, die aber zu MiBverstandnissen
Anlafi gibt, da der auslautende Yokal zum Stamm gehoren kann; z. B. das i in t'i.

2) „Fallen u
ist im Lazischen kein Yerbum, das eine Bewegung ausdriickt.
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in (mit „Akk.“) wohin -se, sa:

baba komohfu IdicaddSe, vannoht'u 1
) bic'imusi: der Yater,

nieht sein Sohn ging in den Garten;

koisa: in’s Dorf; hannnanisa: ins Bad;

b) von, ans : -se (wober), si

:

mektebise

:

aus der Schule; seherise

:

ans der Stadt;

Beisp. 9: ohorisi mobulur: icb komme von Haase; chenise . . vom
Pferde (fallen);

c) nach : -sa :

kontohfu seherisa

:

er ging nach der Stadt; ismirisa: nach

Smyrna

;

d) fiber: -Sin:

diskaiin: fiber dem Hause; daguzin

:

fiber dem Berg;

damizin

:

fiber dem Dach

;

e) anf: -a (Ort); -sa (Richtang):

tis fen gegoturtu : er hatte einen Fez auf dem Kopfe;

sokaris

:

anf der Strafie, Beisp. 256
;

c
c

arsisa

:

anf den Markt

;

f) an: -se: ohorise: an dem Hause;

g) bis (nach): -sa-kis : ismirisakis

:

bis nach Smyrna;

h) bei: -s: tucaris: beim Kaufmann;

i) za: -$: diskas : zu Hans;

k) dnrch : -se: seherise: durch die Stadt.

Hieran schliefien sich die dnrch Postpositionen gebildeten Orts-

bestimmnngen (znsammengestellt sind die Postpositionen anf S. 273

nnter y.)

l) innerhalb : kutis dolohc : im Hasten

;

(
seherisi dolohe: das Innere der Stadt);

ferner c
c
qaris dolohe. . . er fiel ins (im!) Wasser;

Postposition: dolohe mit dem „Genitiv“ und „Dativ“ 2
);

2) vor: -s, -si: seheris ogune, seherisi ogune: vor der Stadt;

sarais ogune: vor dem Palast;

3) zwischen: diskagcsi aras : zwischen den Hausern;

jaleg'esi alas: zwischen den Baumen;

4) hinter: dmeardsi kapulas: hinter der Mauer;

jfasi kapidus: hinter den Baumen;

5) neben: hnvaddsi janii: neben dem Garten;

6) unter : -s, si

:

jataris tude: unter dem Bett; seherisi tudele: unter der

Stadt; bagenis tude

:

unter dem Dach;

1) Die einzelne Form heiSt : tar komohtu.

2) Eins von beiden ist offenbar falsch, eine Klarstellung lieB sich aber

nicht erreichen.
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jogori sufrasi tude Jans: der Hand liegt anter dem Tisch;

Postposition: tude
,
tudele mit dem „Gen.“ u. „Dat.“;

7) nm : dagesi gomtumani

:

um den Waid

;

8) gegeniiber: deresi melendntu (?), dore: dem Find gegeniiber;

9) diesseits : c'qaris hakole

:

diesseits des Wassers

;

10)

jenseits: msugas hekole: jenseits des Meeres.

5)

Instrumental.

Gebildet durch die Endung t'e:

hamit'e mepkvati

:

mit dem Messer habe ich geschnitten;

demirit'e : mit dem Eisen.

6)

Temporale.

Zeitbestimmungen werden teils durch Suffixe, teils durch Post-

positionen zum Ausdruck gebracht.

1) Durch Suffixe gebildet:

a) von: vit'do hut'is e ecido hut'isa: vom 15.—25;

b) bis: vit’do hut'ise ecido hut'isa: vom 15.—25:

hac'epskomit'

:

bis jetzt

;

c) seit: iur t' lit'as: seit zwei Monaten;

d) in: heharis
;
im Friihling; hamdgalep'es : in diesen Tagen.

2) Durch Postpositionen ausgedriickt:

a) vor: zur t'ut'as ogune: vor zwei Monaten;

b) nach: t'ut'a ukac'he: nach zwei Monaten.

7)

Soziativ.

mit: dostep'e-k a l a igzalu, Jxogomohti: mit den Freunden ist er ge-

kommen, hist du gegangen;

8)

Art und "Weise.

a) aus : -se: dislca, diskase: aus Holz; demirise: aus Eisen;
b) wegen. fur, um: sehebit'e: wegen der Ursache;

ekanisen i ar kitab mogeri: ich habe ein Buch furDich gebracht;
ziardseni mofti

;
ich bin zu Besuch gekommen;

c) in: esaisiseni: in Ruhe;
d) bei: -£in : ma & in para var migun

:

ich habe kein Geld bei mir;
e) fiber, in Betreff: -sa:

hajasa dido Jares: darfiber haben sie viel geschrieben.
f) ohne: Sapkazuzi: ohne Hut [tfirkisch].
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In anderen Fallen werden Postpositionen verwendet, z. B.

:

a) wegen (Ursache): goma tvirise ustune posta var mohtu:

gestern ist die Post wegen des Schnees nicht angekommen.
b) wie: heja Sisteri: wie er; ckimi sisteri : wie sie;

ckimi konare : soviel wie ich.

y) Zusammenstellung der Postpositionen.

1) dolohe, innen, das Innere, mit dem
n Genitiv“ und „Dativ u

.

2) ogune [tfirk.], vor, mit dem „Genitiv“.

3) tude, nnter, mit dem „Genitiv“ and „Dativ“.

4) alas, aras, [tfirk.] zwischen „

5) Tcapulas

,

hinter „

6) janiis, [turk.] neben „

7) gcmtumani, am „

8) melendotu (?), dore, gegeniiber „

9) hakole, [? turk. qol „Arm,Seite, Richtung K
]
diesseits, m. d. Genitiv.

10) hekole,
[ „ ]

jenseits, „

11) ukac'he, nacb, mit der „Stammform“.

12) ustune, [turk.] wegen, mit dem „Ablativ“.

13) sisteri
,
wie, gleichwie, mit der „Stammform“.

Die meisten Postpositionen regieren, wie man sieht, den „Ge-
nitiv"; zwei, 1) u. 3), auBerdem den Dativ. Eine, 12), regiert

den Ablativ and zwei, 11) a. 13), haben die „Stammform“ nach sich.

3) Paradigma der Deklination.

Da keine UnregelmaBigkeiten vorkommen, so geniigt es, ein

Nomen durcbzndeklinieren.

Ange: t'oli, Stamm fol-, „Stammfonn“ foli.

Sing. Gen.: foli-si, foli-s Instr. : mit

Dat. : foli-s Ablativ:

Aktiv. : t'oli-k'

in (wo) foli-s

in (wohin) -se, -sa

von, aus -se, -si

nach -sa

anf (Ort) -s Soziativ: mit

anf (Richtung) -sa

Temporale

von

bis

seit

in

Lok. { an

bis, nach

bei

zn

durch

fiber

-se

-sakis

-s

-s

-se

-Pin

Art u.Weise{ in

bei

foli-fe

-se (m)

-sa

-se

-s

-s

-kala

-s

fiber, in Betreff -sa

-seni

-Pm

\ von, aus -Se

gemaB

Kgl. Gee. d. Wise. Kachrichten. Kul.-liiet. Klaeee. 1913. Heft 2. 18



274 Theodor Kluge,

Im Plural genau so : t'olep'i, folep'esi, tfolep'es u. s. w.
;
ebenso

flektieren die Worter auf -a
,

-o, -e.

§ 4. Prapositionen.

Es gibt im Laziscben keine Prapositionen.

§ 5. Artikel.

Das Laziscbe hat keinen bestimmten Artikel, ihn ersetzen die

Demonstrativpronomina „dieser“ liaja und „jener“ Jieja.

Als unbestimmter Artikel dient das Zahlwort ar B ein“.

§ 6. Adjektiv.

Das attributive Adjektiv steht vor dem Substantiv und nimmt
keinerlei Endxmg an.

Nur wo es als Substantiv verwendet ist, wird es wie ein

solches behandelt.

Unbestimmte Pronomina stehen bald vor, bald hinter dem
dazugehorigen Substantiv.

§ 7. Komparation.

Besondere Formen fiir den Komparativ und Superlativ besitzt

das Lazische nicht. Sowohl der Komparativ wie der Superlativ

werden durch das vorangestellte dido, groB, zum Ausdruck gebracht:

schwarz: wc'a; schwarzer: dido no a
;
am schwarzesten : dido uc'a.

der lange Weg: gunce gza\ der langere Weg: dido gunce gza
;

der langste Weg: dido gunce gza.

Der verglichene Gegenstand wird in den Ablativ gesetzt z. B.

:

jogori c'heni-se cotaren: der Hund ist kleiner als das Pferd, Bei-

spiel 16.

ma ckamsen didi vorejbore

:

ich bin groBer als du, Beisp. 32.

qelemic kimi ska ni-scn lairen: meine Feder ist besser als deine,
Beisp. 42.

saatic kimi fgvanisen daha tijuzeren

:

meine TJhr ist billiger als
Ihre (eure), Beisp. 45.

Gelegentlich wird der Komparativ durch das Turkische daha
und der Superlativ durch das Turkische en wiedergegeben, z. B.

:

nam ciceki eni psgvare? welche Blume ist die scbonste? Beisp. 52.
c'ic'ekepesi en psqva guliren : die schonste der Blumen ist die Rose,

Beisp. 18.

giih teli cicekepesen eni kairen: die Rose ist die schonste von
alien Blumen, Beisp. 17.
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§ 8. Adverbia.

a.

Es gibt im Lazischen keine besondere Form fur das Adver-

binm, fur das das Adjektiv gebraucht wird.

kai koc i

:

ein guter Mann
;

kai koc'iren : der Mann ist gut
;

kai sop'ans: er spricht gut.

dolohe : innerhalb

gale: aufierhalb

soren: wo?
soulur: wohin?

solemulur : woher?

hag: hier

haksa: hierher

b. Adverbia des Orts:
c'kaieris var: nirgends

sagisa [tiirk.] : naeh rechts

solisa [tiirk.] : nach links

£in: oberhalb

hide: anterhalb

heja haja

:

hin und her

jan janiSa [tiirk.]: nebeneinander

hakole: von hier weg[? tiirk. s.S.273] emtumani, e»iti, oqti: bergauf

hekole: dorthin
[ n ]

gemtumani, gemti: bergab.

hitlieris: iiberall

c. Adve
muoga, naimto, muogas: wann
hade: jetzt

banda, c'qar var: immer

ogune, ogunde [tiirk.] : friiher

uqadhe

:

spater, endlich

)agitnep
c

es [tiirk.] : bald

ogunde [tiirk.J : zuerst

handra

:

heute

handra jumani: heute morgen

gotna: gestem

goman littnji

:

gestern abend

jumanisi: morgen

d. Adverbia

mutjo: wie

heso, haso: so

nakonare: wieviel

he-hakonari

:

soviel

hako: wieviele

kortoko: hochstens

kortasa: ziemlich

hakonare

:

soviel

tamman [tiirk.]: gerade

ia der Zeit:

ogunen [tiirk.] dges

:

vorgestern

maZugen dgas: iibermorgen

isoras: gegen Abend

seri: nachts

dgaleri: tags

ondgeri

:

mittags

qusis [tiirk.] : im Winter

jasds [tiirk.] : im Sommer
gdsss: im Herbst

ogune [tiirk.] : friih

ukadha : nachts.

r Art und Weise:

belki [tiirk.] : vielleicht

qudheszin: in Eile

nafile [tiirk.] : vergeblich

tisiin: mit Vergniigen

bedaioa [tiirk.]
:
gratis

aroinis: auf einmal

dogusu [tiirk.], qarsi [tiirk.], musis

:

in der Tat

bdtun [tiirk.]: ganz, ganzlieh.

18*
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§ 9. Zahlworter.

1.

Cardinalia:

0 sofor [tiirk.]

1 ar

2 iur

3 sum
4 ofho

5 hut'

6 as

7 sMf

8 ovro

9 c'horo

10 vif

11 vifvar

12 vifdo iur

13 vifdo sum
14 vifd’ofho

15 vifdo huf

16 vifvas{i)

17 vifdo shit'

18 vifdfovro

19 vifdo c'horo

20 ec'(i)

21 ec'ido ar

30 ec'ido vif

31 ec'ido vifvar

40 iurnec'i

50 iurnec'ido vif

60 sumeneci

70 sumenei'ido vit

80 ofhenefi

90 ot'hnec'ido vit

100 osi

101 osido ar

200 surosi

500 hufosi

1 000 silia [griech.]

2000 sur silia

1000000 ar milion

Substantiva in Verbindung mit Zahlwortern bleiben irn Sin-

gtdar.

2.

Ordinalia:

1. arisi; 2. iurisi
;

3. sumisi n. s. w.

Der erste : uneni
; der letzte

:
gamac'odineri.

3. Distributiva:

je einer: tito; je zwei: Sur sur; je drei: sum sum.

4. Broehzahlen:
1

/2 ffverdi;
1
ji gverdis gverdi; 1

/o hut's ar; ?
‘ji suntis ofho 1

).

5.

Zahladverbia:

einmal: arfara; zweimal: sur qata [turk.].

Uber die Zahlworter ist zn bemerken, daB ihnen das Vigesi-
malsystem zugrunde liegt.

1) Ob diese beiden Ausdriicke richtig sind, scheint mir fraglich.
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§ 10. Pronomina.

1. Personalpronomina.

1. Person: ma „ich“ 3. Person: mu,muk\ „er, sie, es
8

Sing. Gen. : c¥imi, sk'imi, c'kimi, skimi Sing. Gen. : musi

Aktiv. : ma
Dat. : ma
Loc. : c'k'ima, clcinda

Abl. : c'k'imise, c'k'inde u. s.w.

Plnr. : cVi, cku, ckinep'e, sk'i, sk'u

Gen c'k'ini, sk'uni [„wir“

Aktiv. : c'A'm

Dat. : c'k'u, c
c

¥i

Loc. : cfk'tmda

Abl.: c'k'inise

Aktiv.: mu¥
Dat.: mus

Loc.: musa

Abl.: muse

Plnr. : minfe
,
muntfe, munfep'e,

munt'ep'ek' „sie“

Gen.: munt
c
ep

l
esi

Dat.: muntfep'es

Loc.: munt
t
ep

t

esa

Abl.: munt'ep'ese

2. Person: si „du“

Sing. Gen.: skani, ckani

Aktiv.: si

Dat.: si

Loc.: skanda

Abl. : slcande, skani$e(ri),ckani§e(ri)

Plnr. : tfqva „ihr“

Gen. : fqvani

Dat.: fqva, t'qvanis

Loc.: t'qvanda

Abl.: fqvande

3. Pers.: heja, hejaV „er, sie, es

Sing. Gen. : hejasi

Dat.: hejas

Loc.: hejasa

AbL: hejasen, u. s. w.

Plnr. : kent'ep'e „sie“

Gen.: hent'ep'esi

Dat.: henfep'es

Loc.: hent'ep'esa

Abl.: hent'ep'esen.

so werden sieSollen die Pronomina hervorgehoben werden,

dnrch -fi verstarkt: mafi „anch ich“.

2. Possessivpronomina.

Als Possessivpronomina fnngieren die Genitive der ent-

sprechenden Personalpronomina. Sie konnen dem Snbstantiv, zu

dem sie gehoren, sowohl vor- als nachgestellt werden. Steben sie

vor dem Snbstantiv, so treten die Flexionsendungen
,
Plural nnd

Kasussnffixe, wie gewohnlicb an das Snbstantiv. Folgen die

Possessivpronomina dem Snbstantiv, so erhalt dieses das Plural-

zeichen, das also zwischen Snbstantiv nnd Pronomen eingeschoben

wird, wahrend die Kasussnffixe an das Pronomen treten.
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mein: dein

:

sein:

cVimi skani, ckani nmsi, henfesi

Gen. c'k’imisa ckanise musi

Dat. ck'imis ckani

s

mus

Abl. c'k'imise,u. s. w. ckanise muisise.

nnser

:

ener: ibr

:

sJc'imi fqvani henfep
c
ese, muntc

esi, ninfep'fsi

Gen. sk'unisi fqvanisi hent'ep'esis

Dat. sk'unis

u. s. w.

t'qvanis hent'ep'esis

Beispiele

:

mein Vater: babac‘k'imi Plnr. meine Freunde : dostep'ec'k'imi

dein „ : labaskani deine Frennde: dostep'eskani

sein „ : musibaba
;

Plnr. seine Yater: hent'esi babap'e.

sein „ : hemusibaba

seinPrennd: dostimasi

in unsere Stadt: seheri c'k'unise,

das Bach, das dein Yater mir gab: babaskaniW rnamomc'a kitaba.

3. Demonstrativpronomina.

dieser: haja, ham
Gen. hajasi

Activ. hajaV

Dat. hajas

Loc. hajasa

Abl. hajase

Plnr. hanfep'e

hant'ep'ese

hantfep'eV

hant'ep'es

hantfep esa

hant'ep'ese.

jener: heja

Gen. hejasi

Dat. hejas u. s. w.

4. R e 1 a

welcher: namu, nam.

Gen. namusi

Dat. namus

Loc. namusa

Abl. namuSe

namut'e

namukala

namuseni u. s.

tivpronomen.

Plnr. namup'ese

namup'esesi

namup'esis.
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Interrogate a.

PI. mip'e Was : nmia, mu
Gen. musi

Dat. mus

Loc. musa

Abl. muse

wozu: musen

6.

Pronomen reflexivum.

Selbst: mu, mult
;

PI. mut'ep'e.

7.

Indefinita.

Jemand : lieja mi (wortl. : dieser wer).

Niemand : var mi (wortl. : nicht wer).

Ein anderer : heja var (wortl. : dieser nicht),

ma£ura (eigentlich: der zweite).

Einige: £ur, sum (cfr. Cardinalia).

Yiel : dido.

Wenig: tika.

All, alles : tel.

Nichts : c'kar var.

Etwas: mufti.

Jeder : kata.

§ 11. Interjektionen.

Die Interjektionen sind zum groBen Teil turkischen Ursprungs.

aferin: bravo
!
[tiirkiscli.] raste: richtig! [tiirk.]

jasok: schade! [tiirk.] gocoMi

:

vorgeseken!

tvaj: weh! au! [tiirk.].

§ 12. Das Verbum.

1. Allgemeines.

Zu den schwierigsten Kapiteln der kaukasisehen Grammatik

gehort die Darstellung des Yerbums, die bisher iiberhanpt noch

nicht einwandfrei gelungen ist. Nun liegen die Verhaltnisse im

Lazischen allerdings giinstiger als im Georgischen, weil das Lazi-

sche auf einer alteren Entwickelungsstufe stehen geblieben ist.

Aber anderseits scheint das tiirkische Verbum einen EinfluB auf

das lazische Yerbum ausgeiibt zu haben, dessen Umfang sich einst-

Wer: mi

Gen. misi

Dat. mis

Loc. misa

Abl. mise u. s. w.
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weilen nicht genauer bestimmen laflt, weil tmsere Kenntnis der

iibrigen siidkaukasischen Sprachen fur eine vergleichende Betrach-

tung des Verbums nock nicht ausreicht.

Ich habe gerade auf die Untersuchung des Verbums den

Hauptwert gelegt nnd soviel Material gesammelt, als irgend mog-

lich war.

2.

Arten von Verben.
Tm Lazischen lassen sieh folgende Arten von Verben unter-

scheiden

:

1. Hilfsverba: Hierher gehort zunachst das Verbum S sein“, s.S.310f.,

dann vielleicht anch das Verbum „wollen“, s. S. 295, 16,

2. aktive oder transitive,

3. intransitive,

4. kausative oder faktitive,

5. reflexive,

6. unpersonliche.

Beispiele fur die einzelnen Arten sind in den entsprechenden

Abschnitten aufgefiihrt.

3.

Die Konj ugation.

a. Allgemeines.

Wie alle siidkaukasischen Sprachen hat auch das Lazische

zwei Konjugationen, die „direkte“ Konjugation nnd die „indirekte“,

die jedoch weit seltener ist als im Georgischen. In welcher Weise
sich beide unterscheiden wird weiter unten gezeigt werden. Im
allgemeinen hat jedes Verbum nur eine Konjugation, doch gibt

es eine Anzahl Verba, die ibre Tempora teils nach der einen teils

nach der anderen Konjugation bilden.

b. Genera Verhi.

Das Lazische besitzt zwei Genera Verbi: das Aktivum und
das Passivum. Das Passivum hat dieselben Tempora wie das

Aktivum, wird aber verhaltnismaBig wenig gebraucht.

c. Modi.

Es hat 6 Modi : 1. Indikativ, 2. Imperativ, 3. Prohibitiv,

4.

Konjunktiv, 5. Konditional, 6. Permissiv.

d. Tempora.

Indikativ: 1. Prasens, 2. Imperfektum, 3. unbestimmtes Imper-

fektum 1

),
4. Aorist, 5. Perfektum, 6. Plusquamperfektum, 7. Futu-

rum I, 8. Futurum II, 9. unbestimmtes Futurum.

1) S. S. 290, 4, 5.
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Konjunktiv: 1. Prasens, 2. Imperfektum, 3. Aorist, 4. Futurum,

5. Perfektum, 6. Plusquamperfektum.

Der Konditional hat dieselben Zeiten wie der Indikativ.

Der Permissiv wird von alien Verbalformen gebildet.

Bemerkung: Die Bildung der unbestimmten Tempora ist eine den siid-

kaukasischen Sprachen vollig fremde Erscheinung und vielleicht auf den Einflufi

des turkiscken Yerbums zuriickzufuhren.

e. Yerbalnomina.

1) Partizipien: Partizipium Praesentis, Perfekti und Futuri,

die alle sowohl eine bestimmte als eine unbestimmte Form haben.

2) Infinitiv.

3) Gerundivum.

f. Numerus.

Das Lazische Yerbum hat zwei Numeri: Singular und Plural.

g.

Person.

Die Personalpronomina miissen stets gesetzt werden, worm kein

anderes Subjekt vorhanden ist: ich ma, du si, er heja, hejalf, wir

e'&'i, c'k'u, ihr fqva, sie hentfep'ek,', lienfep'es, hent'ep'e, henfi, munt'e,

mint'e.

Wichtig ist, daB der aus den ubrigen siidkaukasischen Sprachen

bekannte Gebrauch verschiedener Kasus des Pronomens der drit-

ten Person je nach den verschiedenen Tempora im Lazischen

so gut wie verschwunden ist. Es folgen zwei Beispiele fur alle

Tempora, denen ich das im Georgischen dabei verwendete Pro-

nomen zur Yergleichnng beifiige.

Der Vater bant einHaus: er sucht: Georgisch:

babaV ohori ikoms hejaV goroms is (Stammform) Prasens

Ti „ -tu v -tu is „
Imperfektum

V „ dovo l

) v goru iman (Aktiv) Aorist

baba „ daudore V 7j
d°re itnas (Dativ) Perfektum

„ (*') „
daudortu

r> r,
dort« imas v Plusquamperf.

, VO » idi „ gorasere is (Stammform) Futurum I.

n „ (v)astn v
gorastu — Futurum II.

h. Die Verbalform.

Jede Lazische Verbalform besteht aus einer Reihe von Ele-

menten, von denen die Wurzel (vO das wiehtigste ist. Urn sie

1) Diese Form und die folgenden sind Tempora des unregelmaBigen Yer,

bums ohenu „machen“ ; s. die Liste der Yerba 40.
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herum grappieren sich die temporalen und personalen Snffixe

sowie die prapositionalen, temporalen und personalen Prafixe. Die

Wurzel bleibt entweder unverandert oder erleidet geringfiigige

lautliche Veranderungen beim Antreten yon Prafixen und Suffixen.

Dem Formensystem eines Verbums konnen gelegentlich zwei Wur-
zeln zugrunde liegen. Ein Verbum ist ferner einfach oder von

vornherein mit einem prapositionalen Prafix verbunden. Die Ver-

balf'ormen haben in den meisten Fallen ein Temporal- und ein

Personal prafix sowie ein Temporal- und Personalsuffix; von

diesen konnen in bestimmten Tempora die Temporalprafixe und

-Snffixe fehlen.

1) Prapositionalprafixe.

Der Gebrauch von Prapositionalprafixen znr Modifikation des

Verbalbegritfs scheint sich im Lazischen nur noch bei Verben der

Bewegung nachweisen zu lassen. 1m Folgenden babe ich das

zusammengestellt
,

was sich ans etwa 500 Verben ergeben hat.

Zunachst eiuige Beispiele, wo die Bedeutung des Prapositional-

prafixes ohne weiteres klar ist, weil das betreffende Verbum eine

Ortsbezeichnung durch eine Proposition verlangt:

herauf jin : jin-erapu heraufbringen, [jin]-esahtmu heraufkommen,

heraus gale: gale-mogapu herausbringen
,

gcile-gamahtinu heraus-

kommen,

herbei hako : hako-mogapu herbeibringen, [mecisinu] ? herbeikommen,
herein clolohe: dolohe morapu hereinbringen, dolohe moljtimu herein-

kommen.

Weit schwieriger ist die Behandlung einer anderen Reihe von
Prafixen, die Adjarian ^Prefixes proprement dits“ genannt hat.

Einige von ihnen bestehen nur aus einem einzigen Buchstaben,
andere aus einer Silbe oder aus zweien. Solcher Prafixe kann
ein Verbum bis zu vieren haben. Art und Weise der Verbindung
ist fast unbeschrankt. Xm folgenden eine Reihe von Beispielen.

Wo eine Erklarung moglieh ist, babe ich sie gegeben.

a: ? a-o-ropa lieben.

e: auf, fort, e-c opinu . nebmen, kaufen“, e-selo „aufstehen“, e-sa-

nahti „aufbewahren“, e-sdapu „entfernen, fortschaffen“.

o : ist ein Prafix, das fast an alle Verba tritt, die kein weiteres
Prapositionalprafix haben.

do: ? „be ? n an ,

J do-guru „lernen“, do-gurapu ,lehren“, do-httnu



Materialien zu einer Grammatik des Lazischen Dialekts yon Trapeznnt. 283

„besetzen“, do-lo-kuno „ankleiden“, do-c'k'inapu
n anstrengen

a
,

do-hvapu „beendigen“, do-u-dvapu „bestellen“, do-dginu „stehen“.

i: Passivprafix (s. onter Passiv, S. 313).

u: ? do-u-dvapu „bestellen“.

ga : fort, ver. ga-ma-eamu „verkaufen“, ga-ma-htinu Bansgehen“,

ga-ma-tinu „laufen“, ga-ma-rapu „ziehen“.

Jca: ? ka-c'kinu (
ka-ockinu

)
wissen.

ge : „an“? ge-ckapu „anfangen“, ge-dgapu „greifen“, ge-gapu „ge-

wohnen“ (trans.), ge-la-kidu (trans.) ,bangen“, ge-htimu „hinab-

kommen“.

ke : ? ke-camu „stoBen, jem.“

go: „ver-, aus-“. go-e
c

kondinu „vergessen“, go-cvapu „ansziehen“,

go-ckumu n ausziehen“, go-curnu „berauben“.

ko: ko-camtinu „entwischen“.

la : ? ge-la-kidu „hangen (trans.)“

oh :? oh-o-m-binu „ vertrocknen", oh-ma-rapu „treiben“.

m : ? o-m-dinapu „verjagen“, o-m-tinu „ablegen, legen“.

ma

:

? ga-ma-damu „verkaufen“, gale ga-ma-htinu „ansgehen“, ga-

ma-tinu „lanfen“.

me: ? 1) n her, hin“. me-c'apu nkaufen“, me-lapu
,,
fallen", me-sqvapu

rlassen, zulassen", me-kedinu „anfassen“, me-dubo „anmacben“,

haberi me-c'amu „anmelden“, me-cisimu „einholen, erreichen",

nie-capu „geben“.

2) „aus, fort, weg“. me-hvapa ,.ausgieBen a
,
me-c'inapu „aus-

halten", me-skurinu n ausloschen, losehen", me-skvapu „loslassen“,

me-jakapinu „springen“, me-kiru „stehen“, me-capu nwegsto6en“.

mo: „hin, her". mo-htimu
(
o-ltimu

) Bkommen ,
gehen", mo-gapu

.bringen
,

forttragen", mo-htimu nzuruckkommen“, tno-svazinu

„aasziehen“.

mu: ? nm-capu „bezahlen", a. s. w. 1
).

2) Temporalprafixe.

Der Gebrauch der Temporalprafixe ist im Laziscben be-

schrankter als im Georgischen. Im allgemeinen haben weder das

Futurum nock die Imperfekta noch die anderen Tempora der Yer-

gangenheit ein sogenanntes „Yollendungsprafix“. Nur der Aorist

hat meistens ein solches Prafix. Die Bemerkung Rosen’s, der

Aorist habe immer das Prafix do n. s. w. bernbt vermutlich anf

angeniigender Material-Sammlung und braucbte von Adjarian nicht

1) Im vorliegenden Verzeichnis handelt es sich nur um Infinitive, und nicht

um alle mdglichen Formen. wit: sie Adjarian 1. c. S. 421 ff., § 94 ff. zusammengestellt

hat, dann wird die Frage freiiieh unldsbar.
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moniert zu werden. Ich selbst habe Aoristformen ohne Prafix,

und dann einige Tage spater mit Prafix gehort; auf Yorhaltung

erhalt man gewohnlich die Antwort: das ist alles einerlei.

Das Temporalprafix des Aorists ist k-, g-, d-

,

das teils ohne

Vokal, teils mit Yokal — meist o — anftritt. Ein Gesetz hat

sich hier nicht ermitteln lassen. Wo das Temporalprafix fehlt,

ist die Feststellung der Form nnr durch die Suffixe moglich.

3)

Personalprafixe.

1) Direkte Konjugation:

Da in jedem lazischen Tempos die 1. u, 2. Pers. Sing, und die

1. u. 2.Pers.Plnr. iibereinstimmen, so werden diePersonen durch Per-

sonalprafixe nnterschieden, die zwischen der Proposition oder dem
„Vollendungsprafix“ einerseits and dem vor derWarzel stehenden

„Charaktervokal“ oder der reinen Wurzel anderseits eingefiigt

werden. Auch hier lafit sich kein Gesetz iiber die bei den ein-

zelnen Yerben anzuwendenden Prafixe aufstellen.

Sing. 1. Pers. 1) 2) (-)&-, 3) (-)t-, 4) (-)f- 5) (>-
2 .

- ~ (-)&- (-)»-

3. - - ~ (-)&- (-)«-

Plur. 1. (>'- (-P- (-)v- (-)/•- (-)/«-

2. - - - O- (-)n-

3. — — ~ (-)*- (-)«-•

In einer grofien Anzahl von Fallen folgt auf diese Prafixe

noch ein Yokal (a, e, i, o, n), ohne daB es gelungen ware, fur das

Auftreten dieser Yokale ein Gesetz ausfindig zu machen.

2) Indirekte Konjugation:

Die Personalprafixe bei der indirekten Konjugation lauten

sowohl im Singular wie im Plural:

1. Pers. (-);«- (ma-, we-, mi mo-, mu-),

2 - » O- iff**-, ye-, tji- . . .)

3. „ (-)«-.

Fiir die Wahl des Yokals lieB sich keine Regel feststellen.

4)

Temporalsuffixe.

Die Temporalsuffixe werden bei den einzelnen Tempora auf-

gefiihrt werden.

5)

Personalsuffixe.

Dasselbe gilt von den Personalsuffixen.
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i. Aussageformen.

a) Bejahende Form.

13) Yerneinende Form.

Die Verneinung wird durch das vor die Verbalform tretende
Wort var „nicht“ ausgedriickt, dessen auslautendes r vor der Ko-
pula re(n) „ist“ schwindet:

ich liebe: ma borom, . . . nicht: tna var borom,

du liebst : si boromi, ... „ si var boromi u. s. w.

Einige Yerben gehen, wenn sie verneint sind, naeh der in-

direkten Konjugation:

ich nehme: ma ep'c'op'um, ich nehme nicht: var e-ma-c’op'ern

dn nimmst: si ec'opum, dn nimmst nicht : var e-ga-top em u. s. w.,

andere dagegen verlieren das Prapositional-Prafix, so z. B.

:

ko-mic'kin „ich weifi
u

,
var mic'Jcm „ich weiB nicht“.

Dies scheint indessen nur auf das Prasens beschrankt za sein.

y) Fragende Form.

Die fragende Form wird durch Anfiigung von -i an die Ver-
balform gebildet:

ich liebe: ma borom, ma boromi?

Dieses i wird in der gewohnlichen Rede sehr oft fortgelassen

und die Frage nur durch den Tonfall angedeutet. Wo die Ver-

balform auf einen Vokal auslautet, wird zwischen den auslautenden

Vokal und das i der Frage ein j eingeschoben. 1st der auslau-

tende Vokal i, so tritt jedoch fiir gewohnlich eine Verschmelzung

der beiden i ein.

k. Bildung der Modi und Tempora.

Um Wiederholungen zu vermeiden werden beide zusammen

behandelt.

1. Infinitiv.

Da bis zu einem gewissen Grade die Moglichkeit ein Verbum
zu konjugieren von der Kenntnis der Bildungsgesetze des Infinitivs

abhangt, so werden diese zunachst besprochen.

Der Infinitiv wird aus der Wurzel gebildet durch Anfiigung
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des Suffixes -u und des Prafixes o, abgesehen von noch anderen

Suffixen, die weiter unten aufgefiihrt werden.

I. Klasse. y/, Prefix o-,
(
do-?), Suffix -u:

\/kit'h, fragen: o-kifh-a

,

\Jgit
c
h, lesen: o-gifh-u

,

\Jjar, schreiben: o-jar-u,

\Jgur, lernen: do-gur-u,

\Jqvart, schneiden: o-qva{r)t-u,

\Jc, nahen: o-c'-u,

\Jtah, zerbrechen: o-tah-u,

\Jsum, trinken: o-sum-it

\Jpel, nfitzen: o-peJ-u, was natiirlieh griech. agtsXslv ist,

aber genau so wie ein lazisches Verbum behandelt wird.

II. Klasse. u
) y/, verschiedene Prafixe, Infix -in-, Suffix -u:

yjht', kommen : mo-hf-in-u,

\Jdop, nehmen, kaufen: e-c op-in-u,

y'c’k, wissen: Jco-c'k-in-u,

y/dkond, vergessen: (go)-c'kond-in-u,

laufen
: (

ga)-mat-in-u

,

\jdg, anbalten: (
do)-dg-in-u

.

/3) y/, Prafix o-, Infix -in-, Suffix -n:

\{joh, rufen: o-goh-in-u,

\Jdlc, versteben: o-C'k-in-u,

\Isi), lachen : o-zi)-in-u,

\!bga{r), weinen: o-bgar-in-n,

\]mt, legen: o-mt-in-u,

yjc'od, beendigen: o-cod-in-u.

y) \/, Infix in-, Suffix -u, Prafix g-on-?:

\Jc'k, aufmachen
:
gon-c'k-in-u.

III. Klasse. «) y/, Prafix o- oder Proposition, Infix -on-, -un-,

Suffix u

:

\!h, setzen: do-h-nn-u,

yjch, kOmmen: o-c'h-on-u,

\Jb, waschen, sich : o-b-on-u,

\Jnzg, schicken: me-nzg-on-u,

yjlag, kauen : o-lag-un-u.

P) y!, Prafix o-, Infix -an-. Suffix w:

yfjiK sich vermindern : o-m-jik-an-u,

\Jgans, verzogern : o-guns-an-u.
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IV. Klasse. «) \f,
Infix -ap-, Suffix -u:

yjmec geben : mec'-ap-u.

ft) \f,
Prafix o-, (do-, mo-). Infix -ap-, Suffix -u:

\Jgn, sehen : o-gn-ap-u,

\Jgar, lehren: do-gur-ap-u,

\jg, bringen: mo-g-ap-a,

\/l, fallen: me-l-ap-u,

\Jc(v), warten : o-c v-ap-u,

yJPlc, anfangen: g(e)-d
c

k-ap-u,

^pc', fiillen : o-pc-ap-u,

\
fck, sk(v), lassen: me-ckv-ap-it,

die Verben auf -apa, -opa sind unregelmafiig : oropa „lieben“, otqvapa

„sagen“.

V. Klasse. a.) Praf. o-, Infix -am-, Suffix -u:

\J]ir, seben: o-)ir-am-u,

\fcir, finden: o-cir-am-n

,

\Jc'er, zeigen: o-c er-ani-u.

(i) Prafix oder Praposition ga, Infix -am-, Suffix -u :

\/mac', verkaufen: ga-mae-am-u.

y) Prafix o- (und Praposition), Infix -im-, Suffix -u :

yjht, geben: o-ht-im-u,

\Jht, kommen: m-o-ht-im-u.

VI. Klasse. yj, Prafix o-, Infix -mel-, -mil-, Suffix u :

yJtq(o), werfen: o-tqo-mel-u.

werfen : o-tko-mil-u.

VII. Klasse. yj, verscbiedene Prafixe oder Prapositionen, Suf-

fix -o

:

\jkol, schliefien: gem-kol-o,

\/sel,
aufstehen: e-sel-o.

\Jgor, suchen: o-gor-o.

VUI. Klasse. Zusammengesetzte Suffixe

:

y'jak, springen : me-)ak-ap-in-u.

2. Prasens.

Die Personalprafixe der ersten Person Sing, sind b-, v-, p-.

Von diesen wird b- mit geringen Ausnahmen mit einem Vokal

gesprocben, und zwar mit -i, -o oder -u, v- aber immer mit -i. Da-

gegen ist p' stets vokallos. Jedes Verbum bat nur einen bestimmten

Vokal fur das Prafix. Die Form des Personalprafixes fiir das

Prasens ist von der Form des Infinitivs vollig unabhangig. Man
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lernt die Bildung ernes jeden Prasens nur durch den Gebrauch

kennen.

1) Direkte Konjugation:

Die Personalendungen des Prasens sind:

1. Pers. Sing. — 1. Pers. Plnr. -f

2. — 2. -t'

3. -s 3. -an.

Das Prasens hat etwa 15 verschiedene Endtmgen, die weiter

unten zusammengestellt sind. Nur dnrch den Gebrauch kann man
ersehen, welche dieser Endungen an ein jedes Verbum tritt.

Folgende Klassen lassen sich unterscheiden

;

1. vokalische Endungen: 2. r-Klasse

:

1. P. Sg. -o, -a, -e(r), 1. P. Sg. -ar, -er, -ir, -or, -nr,

2. -o, -u, -e{r), 2. -ar, -er, -ir, -or, -ur,

3. -oms, -ums, -ums, 3. -as, -es, -in, -os, -un,

1. P. PI. -omf, -umf, — 1. P. PI. -urf, -ef, -irf, -orf, -urf,

2. -omf, -umf, — 2. -arf, i Ob
r-4-

1 1 -urf,

3. -an, -iiman, — 3. -arnan, -man, -inan, -ornan, -unan.

3. M-Klasse: 4. »«-Klasse:

1. P. Sg. -an, 1. P. Sg. -am, -om, -um.

2. -an, 2. -am, -om, -um,

3. -ans, 3. -ams, -oms, -ums,

1. P. PI. -anf. 1. P. PI. -amf, -omf, -umf,

2. -anf, 2. -amf. |i1»
3. -anan, 3. -aman

, -onan, -arnan.

2) Indirekte Konjugation:

Die indirekte Konjugation kennt nur eine Klasse, die w-Klasse,

die besondere Prafixe hat.

Prafix

:

Endung
1. Pers. Sing. m(i, -a

)-
-\J -in -\

2. fAh -a)- » -*»
,

3. u- „ -in

1. Pers. Plur. m(i, -a)- „ -in-an

2. U(i, -«)* „ -in-an

3. u- „ -in-an.

AuBerdem weist das Prasens der beiden folgenden Verba eine

doppelte Endung, -om, -am -f- -er auf

:

otkomilu: werfen, bo-\Jtk-om-er

:

ich werfe,
mecvapu: lassen, me-ba-y/sk-um-er

:

ich lasse.
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Im Folgenden gebe ich das Paradigma einer Anzahl von Verben

:

gemkolo

:

bedecken Sing. 1. genkolo 2. genkolo 3. genkoloms

p'thau

:

zerbrechen p
c

tahu(m) taku(m) tahums

obgarinu : wissen bibgar ibgar ibgas

mecvapu

:

lassen mebaskumet• maskiimer askumes

ockomu

:

essen bimhor imhor imhos

dodginu

:

anhalten bdgir dgir dgirs

ohdimu

:

gehen bulur ulur uhtn

ozijinu: lachen bizijam izijam isijams

aoropa

:

lieben borotn orom oroms

ojiramu

:

sehen bjirum jirurn )irtmis

oqvanda

:

wollen bigvan igvan igvans

opelu (!)

;

niitzen bipel ipel ipels

Plnr. 1.gemkolomd 2. genkolomd 3. genkolan

p'tahumf tahumd tahnman

bibgard ibgard ibgarnan

mebaskumet
' maskumed maskumenan

bimhorf imhord imhornan

bdgird dgird dgirnan

bnlurt
*

idurd ulunan

bizijamd izijamd izijanen

boromd oromd boronan

bjirnmd pramd jiruman

bigvand igvand igvanan

bipelade ipelade ipelanen.

Beispiel eines indirekten Verbums

:

oc'kinu: wissen 1. Pers. Sing, mac kin 1. Pers. Plnr. mac'kinan

2. gaidkin 2. gackinan

3. tw'fcin 3. xckinan.

3. Imperfektum.

Das Imperfektum wird gebildet durch Anfiigung von -ti an

die erste Person Singularis des Prasens.

z. B.: bimhor, ich esse, bimhorti ich afi,

p'tahu(m), ich zerbreche, g tahumti ich zerbrach.

In einigen Fallen wechseln die Pronominalprafixe
;
auch sonst

kommen Unregelmafiigkeiten vor.

KgU Ges. d. Wist. Nachrichten. Phil.-hist. Basse. 1913. Heft 2. 19
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Die Personalendungen sind der Reihe nach

:

-ti
,

-ti, -tu, -ti-f, -ti-f, -te-s

z.B. : 1. Pers. Sing, p'tahumti 1. Pers. Plur. jftahumtif

2. tahumti 2. tahumtif

3. tahumtu 8. tahumtes.

4.

Unbestimmtes Imperfektum.

Dieses Tempus scheint nack dem tiirkischen unbestimmten Im-

perfektum (
seuijor huisim) und dem unbestimmten Aoristprateritum

(sewer vmsim) 1

)
aus dem Imperfektum durch Anfiigung von (lore

„ist“ gebildet zu sein.

Die Form miifite also iibersetzt werden:

buhtrti (lore: ich ging (wahrscheinlich, iiberhaupt).

5. Aorist.

Wie beim Prasens, so gibt es auch hier Suffixe nnd Prafixe.

Als Temporalprafix wird J:-, d-, ko-, do- verwendet. Hat das

Prasens oder der Infinitiv bereits ein Prafix, so bat der Aorist in

den meisten Fallen dasselbe. Yon der Yerwendung der Personal-

prafixe gilt dasselbe, was beim Prasens gesagt worden ist. Ein-

zelne Yerba gehen im Aorist nach der „indirekten u Konjugation,

auch wenn das Prasens direkt konjugiert wird. Ein besonderes

Tempussuffix hat der Aorist nickt; die Endungen werden direkt an

die Wurzel des Verbums angehangt und lauten: -i, 4, -u, 4f, -if, -es.

z. B.: okturu: andern, dop'kturi, dokturi, dokturu, dop'kturif, dokturif
,

doktures.

of'u

:

nahen, dopsvi, dosvi, dosn, dop'Svif, closvif, dosves.

ojaru

:

schreiben, domjari, dompjari
,
doujari, donjaru, — , —

,
donjares

eselo: aufstehen. kebiseli, kejiseli, kejiselu, —
,
—

,
kejiseles.

otqmna

:

sprechen, dobucvi, ducvi u. s. w.

oherac tun, dop'i. dovi
,
dovu, dop'vif, dovif

,
doves 2

).

6. Futurum.

Das Lazische hat vier Futura, von denen zwei wahrscheinlich

auf tiirkischen EinfluB zuriickzufiihren sind.

z. B.: bidure: ich will, ich werde gehen. Fut. I.

bidarti, bidati: ich wollte, ich wiirde gehen. Fut. II.

1) S. Jelitschka: Ti'irkische Grammatik p. 132 u. 134.

2) Ausdrueklieli mache ich noch einmal ilarauf aufmerksam, da8 das Lazi-

sche keine Schriftsprache ist, und daB Schwankungen zwischen verwandten Lauten

besteken; insbesondere wechseln d/t, o/u, oju, 9ji e, g/Jc u. a., ohne daB ein festes

Gesetz zu erkennen ware.
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bidati dore: ich wollte wohl gehen. UnbestimmtesFut.il.

bidati dortu (?).

Die beiden letzten Formen sind mit Hilfe von dore „ist“ und
dortu „war“ gebildet.

Die Prafixe Die Suffixe

des Futurums I und II sind

:

des Futurums I sind

:

1. Pers. Sing. b(i), f, V 1. Pers. Sing, -are, -ere

2. — h — 2. -are, -ere

3. — h,

— 3. -ase, -asere

1. Pers. Plur. b(i), f, 1. Pers. Plur. -ate(n). -anere

2. — h — 2. -ate{n), -anere

3. —
b, — 3. -anen, -aneren.

Die Suffixe des Fut. II. lauten:

1. Pers. Sing. -a(r)ti, -asti 1. Pers. Plur. -a(r)tit
c

,
-astit

'

2. -a(r)ti, -asti 2. -a{f)tif, -astit'

3. -astu, -astu 3. -astes, -astes.

Die Personalprafixe der beiden Futura sind, wie man sieht,

die des Prasens. Die Suffixe des Fut. II dagegen sind zusammen-

gesetzt aus dem Suffix des Futurums I, -ar- oder -as-, dem
Imperfektsuffix -(- und den dazu gehorigen Personalsnffixen -i, -u

u. s. w.

In einigen Fallen erhalt das Futurnm ein anderes Prafix als

das Prasens:

onjint „schlafen a Pras. p'jan Fut. binjimre

:

icb werde scblafen.

Die Prafixe und Suffixe der indirekten Konjugation lauten

im Futurum I. und II. anders als im Prasens. Der besseren

Ubersicht wegen stelle ich hier alles zusammen.

Futurum I Futurum II

Prafix : Suffix

:

Prafix : Suffix

1 . Pers. Sing, ma-
\J

-ase(n
)

1 . Pers. Sing, ma-
\j -astu, -asere

2. ga- -ase(n) 2. ga- \/ -astu, -asere

3. a- y/
-ase(n) 3. a- y/ -astu, -asere

1. Pers. Plur. ma- \ -ane{n) 1 . Pers. Plur. ma- y/ -ates, -ate{re)

2. ga- \
! -ane{n) 2. ga- y/ -ates, -ateire)

3. a- yj -ane{n) 3. a-
\J

-ates, -ateren

19*
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Perfektnm.

Das Perfektnm besteht im Lazischen aus dem Aorist + tlore

„ist
a

.

z. B. : do-bi-Jcith-i (lore: ,ich habe gelesen".

8.

Plusquamperfektum.

Es bestebt aus dem Aorist + dortu _war“.

z. B. : bu-joh-i dortu: n ich hatte gerufen“.

9.

Partizipia.

Im Gegensatz zu den kaukasischen Sprachen, die nur ein

Partizipium haben, hat das Lazische deren sechs, die wie im tur-

kischen in bestimmte und unbestimmte zerfallen.

a) Partizipium Praesentis:

Die unbestimmte Form lautet wie die 3. Pers. Sing. Pras.

:

heja ecopums: „er kauft“, Part. Praes. ec'opttms.

heja p'c'ums: er wartet, „ c'im(e)s.

Bemerkenswert ist, dad in der folgenden Form o fiir a und

n fiir m eintritt.

heja bsopams: er spricht, Part. Praes. sopons.

Die bestimmte Form des Partizipium Praesentis scheint aus

der unbestimmten durch das Prafix nn gebildet zu sein, wobei das

auslautende ms bleiben oder abfallen kann.

Unbestimmtes Part. Pras.:

gamac'oms

:

verkaufend

naskomes: lassend

idum: gehend

milium

:

kommend

Bestimmtes Part. Pras.:

nagamafams

nanasku

naidu *)

namohfu 1
).

/3) Partizipium Perfekti:

Das Partizipium Perfekti wird aus dem Infinitiv gebildet, in-

dem an die Stelle des Suffixes n das Suffix eri tritt. Hat der
Infinitiv das Prafix o, so fallt es im Partizipium Perfekti ab;

z. Beisp.

:

1) Diese beiden Formen sind in ihrer Bildung unklar.
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Infinitiv Partiz. Perfekti : Infinitiv Part.Perf.:

lieben : aoropa : aoropori sehen : ojiramu
:
jiranteri

gehen : ohfimu : hfinert horen : ognapu : ognaperi

kommen : moMinui : mohfineri anfangen : oc'komu : ckomeri

lassen : meskvapu : meskvineri trinken : osumu : asveri

kaufen : ec'opinu : ecopineri lachen : ozijinu : zijineri

kaufen : mee'apu : mee'ameri schlafen : onjiru : jireri

sagen : otquma, otqvapa : tqveri tan : ohenu : heneri.

y) Partizipium Futuri:

I)er Unterschied zwisclien bestimmter and unbestimmter Form
ist im Part. Fut. nieht vorbanden. Seine Bildung ist der der

beiden anderen ahnlich: Prafix ist na-, Suffix -ase oder -asere.

z. B. : Inf. y/aoropa: lieben, \Joro = na-aorojxise, naoropasere [aus

na-aoropasere].

Ebenso

schreiben : ojaru garasere

tun: ohenu \pjv. vasere

sagen: otquma, tqvapa \Jcv e vasere

nehmen : ec’opinu ei'opasere.

10. Infinitiv.

Der Infinitiv ist bereits besproehen worden
;

s. S. 285 if.

11. Imperativ.

Die zweite Pers. Sing, des Imperativs ist gewohnlicb mit der

2. Pers. Sing, des Aoristes identisch.

1. Pers. Sing. Aor. bigzali

:

„ich ging“
;

„ v ep'copi

:

r ich kaufte“

;

Imperativ igzali: r geh“, (du gingst).

„ ecopi : ^kaufe“, (du kauftest).

Docb fallt gelegentlich das Temporalprafix ab, z. B.

:

ich kaufte: koyamap'c'i : kaufe: gamac i

ich nahm : komep'c'i : nimm : ko-mee'i

ich fragte: dobikit'hi : frage: ikitfhi

2. Pers. Plur. - it
'

: geht: igzalit'.

Die dritte Person Singular and Plural des Imperativs ist iden-

tisch mit den entsprechenden Personen des Konjunktivs.

aoropas: er soli lieben = 3. Pers. Sing. Konj. Praes.

aoropan: sie sollen lieben = 3. Pers, Plur. „ „ .
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12. Prohibitiv.

Der Prohibitiv wird aus der 2. Pers. Sing, des Praes. dnrch vor-

gesetztes modIt gebildet:

z. Beisp.

:

lieben

komrnen

verkaufen

sehen

Infinitiv

aoropa,

mohfbmi,

gamac amu,

ojiranm

,

Prasens

orom,

mulur,

gamac am
,

drum,

Prohibitiv

mot-orum.

mot-ulur.

Mod-gamcic'ain.

mod-iirum.

13. Konjunktiv.

Das Prasens des Konjunktivs wird ans dem Aorist gebildet,

dessen Personalsuffix -i in -a verwandelt wird:

z. Beisp. : baoropi, ich liebte : baoropa, ich moge lieben

bigzali, ich ging : bigzala, ich moge gehen

komofti, ich kam : komofta, ich moge kommen
mebaskvi, ich lied : mebaskva, ich moge lassen.

Das Imperfektum des Konjunktivs wird aus dem Imperfektum

des Indikativs gebildet durch denselben Ubergang des auslautenden

-i in -a:

boromta, oromta, oromtos, horomtaf, oromtat', oromtcin(a).

Der Aorist des Konjunktivs wird aus dem Aorist des Indi-

kativs durch Anfugung von -ko gebildet:

baowpiko, aoropiko, aoropuko, baoropit’ko, aoropit'ko, aropesko.

Das Perfektum des Konjunktivs wird gebildet durch das Par-

tizipium Perfekti und das Imperfektum Konjunktivi des Hilfsver-

bums „sein“

:

htineri borta: .daB ich gekommen sei“.

Das Plusquamperfektum des Konjunktivs wird in entsprechender
Weise mit dem Aorist des Konjunktivs des Hilfsverbums „sein“
gebildet

:

heneri bortuko: „daB er getan hatte“.

14. Konditional.

Der Konditional, der auch den Begriff des „Sollens“ aus-
druckt, wird durch Anfugung von -nci an die Tempora des In-
dikativs gebildet. Formen, die schon auf -n ausgehen, haben
dann doppeltes n.
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Permissiv.

Durch Antritt der Silbe ni an das Ende aller Yerbalformen

driickt das Lazische den Begriff des „Diirfens“ aus.

16.

Hilfsverbnm.

Als ein Hilfsverbnm kann oqvandinu nwollen“ bezeichnet

werden
,

das nach Adjarian (a. a. O. S. 424 ff.) znr Bildung des

Fntnrtuns dient.

17.

Formentabelle.

Die folgende Tabelle liefert fiir die vorstebende systematische

Ubersicht die Lazisehen Yerbalformen.
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Intinitiv
Prasens Futurum I Futurum 11

1 . Pers. Sing. 1 . Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

1 gehen ohtima bular bidare bhlarti

2 kommen mohtimu mobuhtr moftare moftarti

3 verlassen oc'komilu bic'ker bockedare

4 kaufen ec'opinu ep'c'opam

5 verkaufen gamacamu gamap'c'om gamap'c are

6 geben mecapu rnep e am mep'care

7 nehmen ec'opinu epcopum

8 sprechen otquma bsopam gxc'vare gic'varti

9 sagen otqvapa

10 rufen ojohinu bujobani bitjohare

11 seben oytramu bjirum bjirare

12 horen ognapu bognam

13 verstehen oc'kinu mic'kin mac'kinase

14 wissen kackinu kac'kinase

15 lesen ogithu bigitham

16 schreiben ojaru mjaru jkjarare

17 vergessen goc'kondinu gomoc'kondum gobic'kondinam t

18 lieben aoropa bormi

19 essen oc'komu bimhor bskomare

20 trinken osumu p'sum

21 schlafen onjiru Plan binjirare

22 aufstehen eselo ebisel ebiselare

23 laufen gamatinu gamaptur gamaptare

24 anhalten dodginu bdgir dobdgitare

25 lachen ozijinu bizijarn bizijare

26 weinen obgarinu bibgar bibgarare

27 lemen cloguru dobiguram dobigarare

28 lehren dogurapn doboguram dobogurare

29 legen omtinu bomtinam

30 aufmachen gonc'kimt gomc'ku

31 schlieBen gcmkolo gembkolum

32 schieken menigonu mebunzgonam mebunzgonare
33 bringeo mogapu mobigam
34 schneiden oqvartu pqvatu

35 nahen oc'u
e vt

p C U p'c'are

36 setzen dohunu dobhedar

37 fallen melaim meblam meblare

38 suchen ogoro gorom

39 finden ociranu bcirum

40 tun ohenn bikom pare
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Unbestinuntes Unbestimmtes Plusquam-
Futurum II Aorist Imperfektum Imperfektum Perfektum perfektum

TmnArci fiv
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

iilijlCi dllf

bidarti dore bigzali bulurti bidurti dore bigzali dore(?) bigzali dortu (?) igsali

Jcomofti mobulurti komohti u. s. w.

me'baskvi mebaskumerti naskvi

epc opH epropmnti ee
c
opi

kogamap'c'i gamacamti gamaci

komep'ci mepcamti komec'i

kepcopi

p't'qvi bsoponti tqvi

duboc'vi

bujohi bujohamti

kobpri bfirumti kojiri

kobogni bognamti ogni

kohoboc
c

oni ohoboc'onamti olwconi

komackini

dobikithi bigithamti ikithi

domjari bjarumti jari

g&moc'kondo gomodkondurti

baoropi boromti aoropi

op'cgomi bimhorti c'gomi

(
o)p'cvi p'tiumti cpti

dobinjiri binjirti, bjanti

kebisali ebiselti

gamapti gamapturti

dobdgiti bdgirti

bizip bizijamti

bibgari bibgarti ibgari

(ko)dobiguri dobiguramti

doboguri doboguramti

bomtini —
gomcki gomckmnti

gemkoli

komebunSroni

komobori

niepqvati mepqvatimti

dop'c'i pfumti c
<
i

kodobhedi bherti

mebli nublamti melt

bgori

kobciri

bgoromti

dopi bikomti VI
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T ii -X- Prasens Futurum I Futurum II
lnnmtiv

1. Pers. Sing. l.Pers. Sing. l.Pers. Sing

41 warten odvapu p'cum{ere) dvare p'dvare

42 werfen otkomelu botkomer

43 zeigen oderamu bodcram

44 zerbrechen(trans.ofoAt* p'tahu(m
)

45 fragen[u.intrans.)oAv7'A« vikit'ham

46 anfangen gedkapu gebackum

47 beendigen ododinu bododinu

48 erf iillen opdapu obopdam obopc are

49 lassen medvapu mebasktimer bidkadare

50 abbrechen(e.Haus)r/;o£7apit

51 brecben(s.No.44) otahu

52 abfahren gamahtimu niagamabulur

53 abholen ohtimu, edopinu ep’dopum

54 abladen mododinu moboc'odinu

55 ablegen omtinu bomtinam

56 abnutzen osirapu osirapam p'sirare

57 achten gais ohenu gais bogodam

58 anbrennen OCU p’d
cum

59 andern olcturu ktarum kturare

^ l anfassen
odapu bodvapam

61 f mdkedinu mebobur

62 angreifen gedgapu gebdgikum

63 anhangen enc'u enbondam
64 anmacben medabo mebodabam
65 anmelden haberi mec'amu

66 anstrengen dodkindapu

67 ausgiefien mehvapu >nep‘hnmer

68 aushalten mei'inapu

69 ausloschen meskurvho [me]boskurinu

1 ausziehen
gamarapu

71 \ godumu

\ bedecken
motqvapu mobotume mobotvare

73 f gemkolo gemkolo gemkolare
74 beerdigen dohvapu dobohumer
75 beendigen ododinu

76 begreifen ohojonu ohobojonu ohobojonare
77 aufbewahren esanahu esebinaham

78 belasten mokidinu mobokidam
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Unbestimmtes
Futurum II Aorist
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

Imperfektum
1. Pers. Sing.

Unbestimmtes
Imperfektum
1. Pers. Sing.

Perfektum
1. Pers. Sing.

Plusquam-
perfektum

1. Pers. Sing.
Imperativ

pc'vi,

botkoc'i

kobc'eni

doptahi

dobkithi

ptahumti

bikithamti

hogebuc'ki

doboc'odini

gobockamti

obopci

mebaskui mebaskumerti

bomtini

dop'siri

dokturi

mebakeri meboburti

gebudyi gebdgumti

mep'hvi mep'humti

mobotvi mobotumerti

gemkoli

kodobohvi

doboc'dini

esebinahi esebinahamti



300 Theodor Kluge

Infinitiv

79 berauben gocumu

80 beruhigen mogordinu

81 bestellen (trans.) dondvapu

82 braten ogubu

83 sterben ogugu

84 |

,

85
'

Prasens
1. Pers. Sing.

magop'c'amer

onibogordinarn

dobandttmer

bgubum

brennen (trans. oc'vapu

[u.intrans.)

86 drangen osdapu

87 einfallen oni'iru

88 einholen, errei- met isimu

89 einschliefien [chen gemkolo

90 einstecken omtina

91 einsteigen omahtimu

92 entfernen (etwas) esdapu

93 Eiehen omtinua

94 entwisehen omtinapu

95 anfbrechen, offnen otahu

96 fassen, nehmen ecopu

97 fortsehaffen esdapu

98 fiihren mogapu

99 gelten menthapu

100 gewohnen (trans.) gegapu

101 glauben supes ohenu

102 gliihen oc a

103 hangen(intrans.) enc'aperi

104 hangen (trans.) gelakidu

105 irren mogordinu

106 jucken oneaminu

107 kauen olagunu

108 kochen (trans. u. ogabu

109 leben [intrans.) menc'inu

110 liigen ongiru

111 loschen mesJcurino

112 loslassen meskvapu,medsku,

p c am

obusdani

amabulur

obsdum

biniter

momtinu

113 mogen

114 niitzen

115 packen

116 pissen

117 reiten

oqvanda

opelu

(zusam- okorobu

[men) ckaris dobapu

chenisi ohenu

ebsdam

mobigam

mebontham

gebogam

p'c'wn

eboncam

gelabokidam

bincaminan

blagumi

mibineer

binjir

ocku

bigvan

bipel

dobobam

Futurum I Futurum II

1. Pers. Sing. l.Pers.Sing.

mobog&rdinare

dobandvare

ebsdare

gebogare

gelabokidare

gakvandare

bipelare
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Unbestimmtes Unbestimmtes Plusquam-
Futurum II Aorist Imperfektum Imperfektum Perfektum perfektum

Imperativ
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

gop'c'vi

kobogordini

kobodvapi

bugumti

dobgugi

kebsdi

kebsdi esdi

kobevanbonthi

kogebogi

keboncH ehoncamti

bindamini

dobluguni blagunumti

komebondi
binjirti

dobigvandi bigvanti

dobipeli

kodobobi
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Infinitiy
Prasens Futurum I Futurum II

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

118 rufen ojohinu

119 schreien obejginu

120 scheinen ociramu

12 L schwindeln mogordinu

122 springen rnejakapinu

123 stehen dodginu

124 stehlen mehiru

125 stofien (jemand) geeamu gebtarn

126 wegstoBen mec'apu

127 zerstofien ora okohu

128 tauclien gelapu gebilam

129 tangen opelu bipel

130 trennen okoju, oko)ku,oko)kimu okop'jkum okop’qkare

13 L triiben ohmarapant bohmarapam
132 iiberlegen odusunu

133 iibertreiben ordapu

134 iibertreten osdapu bsduni

135 nmarmen gokoru, goqoru gobagorer

136 umkehren (intr.)

137 umkehren (trans.) |

oktapu
bikter

boktam

138 umschlagen |
dolobrapu dolobobram

139 umstiirzen |
melapu meblam

(
gjbktapu geboktam

140 umwechseln okohu

141 untergehen gelapu

142 unterschlagen mehiru

143 unterschreiben imsas ohenn

144 verandern okturapu

1 yerbrennen

°
|

(trans. u. intr.)
oc'capu

trans.] p
c

e
c
um(er)

intrans.jfac'feT

bc'vare

bic'vare

146 vergieBen meh'-apu

147 vergroBern ordapu

148 schwimmen oinsvirn bimsvir

149 verheiraten oe'du buil bic'ilare

150 vermehren dido-i ovapu {ma)dido maven
151 vermeiden koraktu gocobikter

152 sich vermindern omjikanu

153 versammeln okorobu bgorobum

154 versinken golapu

155 verteilen oltu bultam bultare



Unbestimmtes
Futurum II

1. Pers. Sing.

Materialien zu einer Grammatik des Lazischen Dialekts von Trapezunt. 303

Aorist

1. Pers. Sing.

Imperfektum
1. Pers. Sing.

Unbestimmtes
Imperfektum
1. Pers. Sing.

Perfektum
I. Pers. Sing.

Plusquam-
perfektum

1. Pers. Sing.
Imperativ

gebci

okopjki pkosumti

dobihmari

gobikti

gobokti

dop'c'vi pc umti

obic'vi bi&verti

dobimsvi

dobulti
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156 vertreiben

157 vertrocknen

158 verwahren

159 verwesen

160 verwischen

161 verzogern

162 vorzeigen

163 wechseln
,

sich

verandem

164 (ver)wechseln,

veriindern

165 verwenden

|

zerreiBen

168 zerstoren

169 zerstreuen

170 ziehen

171 zunebmen

172 gleichen

173 stellen

Infinitiv

omptinapu

ohombimi

esanahi

okeinu

okosu

ogunsanu

ojiru

okturapu

goktapu

Prasens
1. Pers. Sing.

bohombinam

!

esebinaham

bkosttm

bogitnsanam

Futurum I Futurum II

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

, , bktnru
okturapu

bokturapam

goktapu gobikter

gondiyiu (trans.)gobondinam

oharti (intr.) p'haru

okohu

golta gobultam

ojinc'u bojinc apcun J

onjinu binjam

umgapu umgams (3.P
dolodrapu

gobultam gobultare

bopnc'apam! bjinc'are

binjam

umgams (3. P.S.) mebungamdare

19. Verbalparadigmata.

1) Direkte Konjugation.

1) nehmen: ec'opi \Jc
c

op
j
to op:

Indikatiy.

Pras. 1. P. Sg. e-p'-dop-n Verneinend (in- var e-m-a-c'op-em

2. „ -u [direkt konjugiert) var e-g-a-dop-em

0. „ -u-ni-s var-j-a-dop-em
1. P. PI. „ -a-t'eQ) var-e-m-a-c'op-en-an

2- » -a-de (?) mr e-g-a-dop-en-an

3- v -a-ne(?) var-j-a-dop-en-an.

Imperf. 1. P. Sg. e-p'-cop-um-ti Aor. k-§-p'-c'op-i

2- n n di k-e-dop-i

3- » ?!
du k-e-c'op-u

1. P. PI. „ „ -tit' k-e-p'-c'op-it
'

2- n v dit' k-e-dop-it
'

3- » » des
(k)-e-dop-es

.

Perf. 1. P. Sg. e-dop-ineri-bore vgl. S. 292 nnter 9. 0.

2- 7t » -re daneben: Perf. kep'dopi dore

3-
7i n -ren Plusquamperf. kep'dopi dortu.

1. P. PI. „ „ -boret

'

2. „ „ -boret'Q

)

3. „ „ -bore-nan(\)
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Unbestimmtes Unbestimmtes Plusquam-

Fnturum II Aorist Imperfektum Imperfektum Perfektum perfektnm Imperativ

1.

Pers. Sing. l.Pers.Sing. I.Pers. Sing. l.Pers.Sing. l.Pers. Sing. 1. Pers.Sing.

dobobobomdini

(joboktimbi

dobhfiri

b)inc'tunti

Fat. I. 1. P.Sg. e-p’-c op-are

2. e-d'op-are

3. e-Pop-ase

1. P. PI. e-p
c
-c op-aten

2. e-c op-aten

3. e-c op-ane(n)

Fut. II. 1. P. Sg. e-p
1

-c op-ati

2. e-cop-ati

3. e-c'op-atu

1. P. PI. e-p-cop-ate (?)

2. §-c'op-ate (?)

3. e-c'op-ane (?)

Imperativ 2. Pers. Sing, ed'ope
;

2. Pers. Plnr. eeopii.

Konjunktiv.

Pras. 1. P. Sg. e-p'-c'op-a

2. e-c'op-a

3. e-c'op-as

1. P. PI. e-p'-6
c

op-at'

2. e-c'op-at'

3. g-c'op-an

Aor. 1. P. Sg. k-e-p-c op-a

2. k-g-c'op-a

3. k-e-c'op-as

1. P. PI. k-e-p-c op-at'

2. k-e-cop-at'

3. k-e-c'op-ates ‘).

1) Die dritte Person Pluralis hatte regelrecht Jc-e-c'op-a-s lauten miissen,

also genau so wie die dritte Person Singularis, Jautet aber anstatt dessen Jc-e-

fop-a-tes. Ilir ist, offenbar zur Unterscheidung vom Singularis, die Endung der

dritten Person Pluralis des Imperfektums Indikativi, -tes, angehangt worden.

1(1. Sea. d. Wiaa. Hachriehtea. PhU.-hist. Klasee. 1818. Heft 2. 20
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Konditional.

Pras. 1. P. Sg. e-jj-c'op-um-na

2. t-c op-um-na

3. e-cop-itm-s-na

1. P. PI. e-p-e op-nm-t-no

2. g-c'op-tim-f-na

3. e-c op-am-an-na

Aor. 1. P. Sg. k-e-p'-cop-i-na

2. t-e-c op-i-na

3. k-e-c'op-u-m

1.

P. PI. k-e-p -cop-it-na

2. k-e-top-it-na

3. k-e-c
c
op-es-na.

2) aoropa „lieben c
;

a-o-ro-pa l

)
\/oro:

Indikativ.

Pras. 1. P. Sg. ma b-oro-m
rieh liebe nicht“ : ma var boroni,

si var borom u. s. w.

2. si oro-m-(i
) liebe ich? ma boromi (?)

3. hejak oro-m-s liebe ich nicht? ma var bormii.

1. P. PI. c'kitji b-oro-m-f

2. t'qva oro-m-f

3. hent'epek oro-m-on

Imperf. 1. P. Sg. b-oro-m-ti Aor.

2. oro-m-ti

3. oro-m-to

1. P.P1. b-wo-m-fi

2. oro-m-ti

3. hemirep’es l
)
oro-m-tes

Fat. I. 1. P. Sg. b-a-oro-pa-re Fat. II.

1. P. Sg. b-a-oro-pi

2. a-oro-pi

3. a-oro-pu

1. P. PI. b-a-oro-pi-t

2. a-oro-pi-t

3. a-oro-p-es.

1.

P. Sg. b-a-oro-pa-te

2. a-oro-pa-re 2. a-oro-pa-te

3. a-oro-m-s (eigentl. Pras.) 3. a-oro-pa-stu

1. P. PI. b{-a)-oro-m-t (ebenso) 1. P. PI. b-a-oro-pa-tif

2. a-oro-m-t (ebenso) 2. a-oro-pa-tit

3. a-oro-m-an (ebenso) 3. u-oro-pa-nen.

Imperativ 2. Sg. a-oro-pi
;

2. PI. a-oro-pi-te.

Konjunktiv.

Prasens

1. P. Sg. b-a-oro-pa

2. a-oro-pa

3. a-oro-pa-s

1. P. PI. b-(a)-a-oro-pa-m-t'

2. a-oro-pa-m-t

3. a-oro-pa-m-an

Imperfektum

1. P. Sg. b-oro-m-ta

2. oro-m-ta

3. oro-m-ta-s

1. P. PI. b-oro-m-ta-f

2. oro-m-ta-t

3. oro-m-ta-n.

1) Zusammengesetzt mit pare, dem Futurum von ohenu „machen“
; s. Formen-

tabelle 40.

2) hemirep’es, ebenso wie hent'ep'es (S. 277, § 10), der Dativ eines Prono-
mens der dritten Person Pluralis

; s. S. 281, unter g.
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Konditional.

Pras. 1. P. Sg. b-oro-m-na Imperf. b-oro-m-ti-na Aor. b-a-oro-pi-tia

.

2. oro-tn-na oro-m-ti-na

3. uro-m-s-na oro-m-to-na

1. P. PI. b-oro-m-f-na b-oro-ni-ti-f-na

2. oro-m-f-na oro-m-ti-f-na

3. oro-m-an-na oro-m-te-s-na

Bestimmtes Partizip. Pras. na-oro-m-s.

8) gehen ohtimu '/(u)l, ulu, gzal:

Pras. Sg. 1. b-ulur Imperf. b-ulurti Aor. b-igzali

2. uhir ulurti igzali

3. itlur ulurto igzala (?)

PI. 1. b-iduf b-nlurtit
'

b-igzalif

2. uluf ulurtif igzalif

3. ulunan ulurtes igzalis

Unbestimmtes Imperfektum b-alurti dore Perf. b-igzali dore

ulurti dore igzali dore

ulurtu dore

b-idurtit* dore

ulurtif dore

ulurtes dore

u. s. w.

Plusquamperf. h-igzali-dartu Fut. I. b-igzal-are Fnt. II. b-igzal-ati

igzali-dortu igzal-are igzal-ati

igzalu-dortu

b-igzalif-dortu

igzalif-dortu

igzalis-dorta

igzal-ase igzal-atn

Unbestimmtes Futurum II

b-igzalati dore Bestimmtes Partizip. na-igzalu

igzalati dore

igzalatu dore

b-igzalate dure

igzalate dare

igzalatu dore(?)

4) kommen, nwhtimu:

Futnrum im Sinne des Prasens Prasens Yemeinend
l.P. Sg. mo-f-t-are mo-b-nl-ur var mobular

2. mo-h-t-are m-ul-ur
„ malur

3. nw-h-f-ase m-ul-un
„ midun

1. P. PI. mo-f-t-ate mo-b-ul-uf
K

mobuluf

2. mo-h-t-ate m-td-uf
„

muluf

3. mo-K-t-asen m-ul-umm
„

mulunan

20*
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Bestimmtes Imperfektum Unbestimmtes Imperfektum

1. P. Sg. mo-b-ul-urti mo-b-ul-urti dore

2. mulurti

3. mulurtn

1.

P. PI. mo-b-ulurf (?) u. s.w.

Aor. 1. P. Sg. ko-movti Perf. ko-movti dore

2. ko-mohti Plusq. ko-movti dortu

3. ko-nwhto

1. P. PI. ko-movtif

2. ko-mohtif

3. ko-mohtes

Fat. II. moftati

mohtati

nwhtastu

moftatit
'

mohtatif

mohtates

Grerundivum moli-tisa (s. Beisp. 254 u. 270). Imperativ 2.P.P1. mohtit
c

.

Futurum im Sinne des Prasens Prasens verneinend

1. P. Sg. go-f-t-are (ija) vcvr go-b-ul-or

2. go-h-t-are n g-ul-ur

3. go-h-t-ase(n) n g-ul-un

1. P. PI. go-f-t-ate Y)
go-b-id-ut,

e

2. go-h-t-ate 7)
g-ul-uf

3. go-h-t-ane 77
g-ul-un-an.

Imperf. 1. P. Sg. go-b-ul-ur-de Aor. l.P.Sg. go-f-t-i

2. g-ul-ur-de 2. go-h-t-i

3. g-id-ur-to 3. go-h-t-u

1. P. PI. go-b-id-ur-ti-d 1 . P. PI. go-f-t-itf

2. g-ul-ur-ti-t' 2. go-k-t-it'

3. g-ul-u-des 3. go-h-t-es.

Fat. I. 1. P. Sg. go-f-t-are Fut. II. 1. P. Sg. go-f-t-ati

2. go-h-t-ane (?) 2. go-h-t-uti

3. go-h-t-anere (?) 3. go-h-t-anere (?)

1. P. PI. go-f-t-atc 1. P. PI. go-f-t-atere (?)

2. go-h-t-ate 2. go-h-t-atcre (?)

3. go-h-t-ane 3 . kente,mut>te,niinte l

)
yo-h-t-anerev(?)

1) Personalpronomina der dritten Person Pluralis; s. S. 277, § 10.
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Konditional.

Pras. 1. P. Sg. go-b-ul-ur-na Imperfektum 1. P. Sg. go-b-ol-ur-ti-na

2. g-ul-nr-na 2. g-ul-ur-ti-na

3. g-ul-un-na a. s. w.

1. P. PI. go-h-ul-uf-na

2. g-ul-ut'-na

3. g-ul-un-an-na

Bestimmtes Partizipiam Prasentis na-g-ul-mi.

2) Indirekte Konjagation.

1) wissen: \Jck.

Pras. 1. P. Sg. (ko)-mi-c
:

k-in

2. (ko)-gi-c
e
k-in

3. (ko)-gi-c'k-in

1. P. PI.
(
ko)-mi-ck-in-an

2. (ko)-gi-c'k-in-an

3. (ko)-c'k-in-an

Imperf. ko-mi-c'lc-ir-tu

Verneinend var mi-c’k-in

gi-ck-in

u-ck-in

mi-c'k-in-an

gi-ck-in-an

u-ck-in-an.

A or. ko-ma-6'k-inu

ko-ga-c'k-inu-

k-a-c'k-inu,

Perf. ko-mi-ck-ir-tu dore

Plusqnamperf. ko-mi-ck-ir-tu dortu

u. s. w.

Fat. I 1. P. Sg. ma-c
c

k-in-ase

2. ga-c k-in-ase

3. a-c
c

k-in-ase

1. P. PI. ma-c k-in-ane

2. ga-c'k-in-ane

3. u-c'k-in-anen

Fat. II ma-c'k-in-astu

TJnbestimmtes

Fatarum II ma-c'k-in-astu dore.

2) haben:
\Jg.

Diese Warzel wird im Mingrelischen nar in Yerbindang mit

einem belebten Objekt gebraacht, wogegen diese Beschrankung

im Lazisehen nicht mehr vorhanden ist.

Pras. 1. P. Sg. (ko)-mi-g-un

2. (ko)-gi-g-un

3. (ko)- g-un

1. P. PI.
(
ko)-mi-g-unan

2. (ko)-gi-g-nnan

3. (ko)- g-unan

Fat. I. 1 . P. Sg. mi-g-utas

2. gi-g-utas

3. u-g-utas

Imp. 1. P. Sg. ko-mi-g-utu

2. ko-gi-g-utu

3. (ko+ u) = ku-g-utu

1. P. PI. ko-mi-g-utes

2. ko-gi-g-utes

3. (ko+ u)= ku-g-utes.

Fat. II. l.P. Sg. mi-g-urtastu

2. gi-g-urtastu

3. u-g-urtastu
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Fat. I. 1. P. PI. mi-g-utan Fat. II. 1. P. PI. mi-g-artastes

2. gi-g-ntan 2. gi-g-urtastes

3. u-g-utan 3. n-g-urtastes.

Das Yerbum „sein“ : dr.

Diese Wurzel dient aucb in Verbindang mit einem Genitiv,

am den Begriff des „Habens“ auszudriicken, z. B. ekimi para ren,

.,ich babe Geld“.

Die fehlenden Tempora werden wahrscheinlicb mit Bilfe des

Verbums ohevu
smachen“ gebildet.

Pras. l.P. Sg. ma b-ore „ich bin“ Pras. l.P. Sg. carbarn „ich bin nicht“

2. si nore, re 2. varorc

3. heja urcn, ren, rr 3. vuren

1. P. PI. ckiju b-oret' 1. P. PI. varboref

2. t'qva noref, naret' 2. varoref

3. hentepe ren 3. varorenan, varenan.

Imperf. l.P. Sg. b-orti Aor. 1. P. Sg. ko-b-orti

2. (io)rti 2. korti

3. (
o)rtu

,
rda 3. kortn, dortu

1. P. PI. b-ortif 1 . P. PI. ko-b-orfe

2. ortit
c

2. korfe

3. ortes 3. kortes.

Perf. l.P. Sg. b-orti dare (!) Plusquamperf. 1. P. Sg. ko-b-orti dore(l)

2. orti dore 2. korti dore

3. ortoju dore 3. kortn dore

1. P. PI. b-ortif dore l.P. PI. ko-b-ortif dore

2. ortif dore 2. kortif dore

3. ortes dore 3. kortes dore

Fat. I. 1. P. Sg. b-or tare b-ortare Fut. II. 1 . P. Sg. b-ortoil b-ortate

2. dare ortare 2. ortati ortate

3. dasen ortase{n
) 3. ortastu dastu

1. P. PI. b-ortate b-ortatere (?) 1. P. PI. b-ortatif

2. ortate ortatere (?) 2. ortatit
'

3. ortanen ortanere(n)(Y) 3. ortutes.

Konjanktiv.

Pras. 1. P. Sg. ma b-ortu Imperf. 1. P. Sg. mu b-ortiko

2. ortu 2. ortiko

3. ortus 3. ortuko
l.P. PI. b-artat 1. P.P1. b-ortikof
2. ortat 2. ortikof
3. ortan 3. ort§sko.
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Konditional.

Pras. ma b-ortana Aor. ma ko-b-ortana

si ortana si Jcortana n. s. w.

„sein“ = „ vorhanden sein. existieren“, gekennzeichnet durch

das Temporalprafix ko.

Pras. 1. P. Sg. ko-b-ore Aor. 1. P. Sg. ko-b-orti

2. kora 2. korti

3. koren 3. kortu

1. P. PI. ko-b-ore? l.P. PL ko-b-orti?

2. kore? 2. kortit
'

3. korenan 3. kortes.

ko-b-orti dore u. s. w.

Konditional.

Pras. 1. P. Sg. ko-b-oretm Aor. 1. P. Sg. ko-b-ortina

2. korena 2. kortina n. s. w.

3. korenna

1. P. PI. ko-b-orefna

2. koret'na.

ivare „sein“ — werden, gekennzeichnet dnrch den Charakter-

yokal des Passivs i
; s. S. 312.

Pras. 1. P. Sg.

2 .

3.

1. P. PJ.

2 .

3.

Aor. 1. P. Sg.

2 .

3.

1. P. PI.

2 .

3.

b-iver

iver

ivens

b-ivef

ivetf

iven(an ?)

do-b-ivi b-ivi

divi ivi

dicu, dan ivu

do-b-ivit
c

b-ivi?

divi? ivi?

divites ives

Fut. II. 1. P. Sg. b-ivarti

2. ivarti

3. ivartii

Imperf. 1. P. Sg. b-icti

2. ivti

3. ivfu

1. P. PI. b-ivti?

2. ivti?

3. ivies

Fat. I. 1. P. Sg. b-ivare

2. ivare

3. ivase(n)

1. P. PI. b-ivate,b-ivatere

2. ivute, ivatere

3. ivanere{n)

1. P. PI. b-ivarti?

2. ivarti?

3. ivartes

Perf. 1. P. Sg. do-b-ivi dore

2. divi dore a. s. w.

Plnsquamperf. l.P. Sg. do-b-ivi dortu = b-ivi dortu u. s. w.

Unbestimmtes Fatarnm II b-ivarti dore a. s. w.
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Konjanktiv.

Praes, 1. P. Sg. b-iva Imperf. 1. P. Sg. b-iviko

2. iva 2. iviko

3. ivas 3. ivuko

1. P. PI. h-'.vaf 1. P. PI. b-ivikof

2. ivaf 2. ivikot
'

3. ivan 3. iveslco.

Konditional.

2na b-ivana u. s. w.

Partizipia.

Partizipium Prasentis: b-oren, (liven .

Partizipium Perfekti: naivu, divu, naborta.

Partizipium Futnri: naivasere, nabortare.

Imperativ.

2. P. Sg. korti ivi 2. P. PI. kortit' ivif

3. P. Sg. ortase ivase, 3. P. PI. ortanere ivanere,

(eigentlich Fut. I). (eigentlich Fut. I).

m. Passiv.

Das Passiv ist

Die folgenden

Infinitivs

:

zerbrechen

schneiden

wissen

lesen

suchen

reden

vergessen

verschlucken

im Lazischen wenig entwickelt.

Beispiele zeigen die Bildung des passiven

otahu Passivum: (mjetaku zerbrocken werden
oqvatu

oi’hinu

ogithu (okifhn)

ogoru

otquma

gockondimi

ikapinu

(;n)iqvatu etc.

(
k)ivkinn

(g)irjithu ((g)ikithu)

(d)iqorn

(d)itqu

r/oickondinu

ikapinu.

Der Charaktervokal des Passivs ist ein i, das vor der Worzel
eingefugt wird. Steht dort scbon ein i, so versckmelzen die beiden

i. Wie der Infinitiv Passivi aus dem Infinitiv Aktivi gebildet

wird, la6t sich nur aus dem Gebrauch lernen. Meistens tritt eine

Verandernng der Prafixe ein.
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Das Prasens Passivi wird aus dem Prasens Aktivi gebildet

durch Einfiigung des Charaktervokals i vor der Wurzel und darch

Ersetzung der aktiven Personalendungen durch er(en)

:

ga-ma-p'-c'-am

:

ich kaufe ga-ma-b-i-6'-er

:

ich werde gekauft

e-p'-c'op-am

:

ich nehme e-b-i-c op-er

:

ich werde genommen

p'-tah-um: ich zerbreche b-i-tah-er: ich werde zerbrochen.

Konjugiert wird dann in der folgenden Weise:

1. P. Sg. b-itaher: ich werde zerbrochen 1. P. PI. b-itaherf

2. itaher 2. itahert'

3. itahen 3. itahenan.

Beitn Imperfektum wird -ti an die Endung des Prasens an-

gehangt

:

1. P. Sg. b-itaherti: ich wurde zerbrochen

2. itaherti

3. itahertu u. s. w.

Der Aorist wird dadurch gebildet, dab -i an die Stelle der Pra-

sensendung -er tritt; aufierdem erhalt das Tempos ein besonderes

Prafix, das in der Mehrzahl der Falle weder mit dem des Infinitivs

Aktivi noch dem des Infinitivs Passivi noch dem des Aorist Aktivi

iibereinstimmt
;

z. B.

:

Aorist.

do-b-itahi: ich wurde zerbrochen do-b-igori: ich wurde gesucht

tne-b-iqvati: ich wurde geschnittten (lo-b-itqni

:

es wurde gesagt

ho-b-ichin u

:

es wurde genannt go-h-ic kondi

:

ich wurde vergessen

do-b-igithu: es wurde gelesen b-ikapini: ich wurde verschluckt.

In den beiden Eutura treten -are und -arti an Stelle der Pra-

sensendungen -er; z. B.

:

Put. I. do-b-igithare

:

ich werde gelesen werden, Fut. II. do-b-igitharti.

n. Kausatha.

Inf.

Trinken : osuniti

fliehen : omtinu

tauschen : moyordinu

saugen: ocuconu

arbeiten: oc'alisa

Kaus. Inf.

tranken : osvapu, gebapu

onttivapu

mogordinapH

saugen: ocuconapn

arbeiten lassen: ocalisapn

fragen: olifhu (ogithu)
okit'hapu

(
ogithapu)
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lachen : ozijinu

tan: ohenu

spazieren: yohtimu

sterben: oyuyu

weinen: obyarinu

suchen : oyoru

ozi)inapn

ohenapu

gorap it

oyuyinapu

ubynrinapu

oyurapn.

Die erste Pers. Sg. Pras. wird aus dem Infinitiv gebildet, in

dem die Endung -am an Stelle von -apu tritt: ogorapu (Inf.), bguram

l.P. Sg. Pras. „ich lasse fragen“, docli bleibt gelegentlich das p
der Infinitivendung erhalten. z. B.

:

Inf. Pras. 1. Pers. Sing.

otqcapu

:

sagen ;
via b-otqvupani : ich lasse sagen.

o. Reflexica.

Soweit fiir die Reflexiva kein besonderes Verbum vorhanden

ist, z. B.:

waschen: clologapu, sich wascben: obonu

ansziehen: goc'iuint, sich ausziehen: moc'kapu

wird das Kausativum oder das Passivnm verwendet.

Ein Beweis dafiir. wie verwickelt das Verbum im einzelnen

ist, liefert folgendes Verbum:

ich ziehe aus: ich werde ausgezogen, ich wickle aus:

1. P. Sg. ma yo-p'-/' n

m

Passivum: go-v-i-Vva

2. si goc'tnn yo-i-eva

3. Itejas yoc'ams go-i-rvas

ich ziehe mich aus

:

mu-b-i-i;'ham
HlO-i-r'Jiftni

Htn-i-c learns

einen anderen ansziehen

:

mo-b-uc kam

liiockam

mot l ams.

p. Verba impersonalia.

c'hman Vims: es regnet

tviri turns: es schneit

bos Inhale: es hagelt

bust [tiirk.] diva: es iriert

simseyi [tiirk.] divalums: es blitzt.
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§ 14. Konjunktionen.

Fiir „und" und „oder~ werden die turkischen Worter benutzt

oder man stellt die zu verbindenden Worter ohne weiteres neben

einander mit einem entsprechenden Tonfall. Konditionalsatze

werden im Lazischen dureh die Yerbalform ausgedriickt.

Temporalsatze scheinen durch Yerbalnomina (Gerundiva ?) in

Verbindnng mit Postpositionen wiedergegeben zu werden, z. B.

:

-liula: b-idiskula: als ick ging.

-kole : dicodaskole: naehdem du beendigt hast.

Nachtrage.

-do : ecopudo

:

nehmend (cfr. Rosen S. 16) (Gerundinm ?).

Durst haben: ckais aoniimi (Inf.), chan maominer Pras. 1. P. Sg.

frieren: ok'rotapa (Inf.), Aor. 1. P. Sg. do-b-k'roti.

„ich friere“ : Pras. 1. P. Sg. ma hit mnoa, si ini gacu, Iteja ini avu.

gebrauchen: (Inf.) ohmantm , Pras. l.P. Sg. ma b-ihmar

zittern: orahunn, „ h-irahiin

gefallen : mojondinn „ kumonjondo

Pras. 2. P. Sg. komogjondu Pras. 8. P. Sg. komojondu

argern, sich: (Inf.) obejrimt , ich argere (direkt): mu bu-bejram

mich argert das (inclirekt): ma mibcjrams.

singen: (Inf.) otrayudu, Pras. 1. P. Sg. ma trayndtim.

gewohnt sein: Pras. l.P. Sg. koge-b-agi, 2. kokeayi, 3. kogeagu.

es schickt sich nicbt: haja vur meyomsknn.

ich habe mich erkaltet: ini kc-p'-copi (Aor.), (worth, ich habe Kalte

genommen).

sich erinnern : Pras., indirekte Konjugation, 1. P. Sg. ma mumalems,

2. P. Sg. si magalems.
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Lazische Texte.

I. Beispiele fiir die Detlination.

Adjeetiva, Adverbia.

1 Das Bucb des Freundes : kitaba dostisi.

2 Die Nase des Pferdes : dhenisi chendi.

3 Der Himmel ist triibe: da mugejiren.

4 Der blaue Himmel: da mava.

5 Die Sohne deines Vaters: babackanii bidgpe.

6 Des Madchens Mutter : bozosi nana.

7 Ein schones Madchen babe icb geseben: ar bozo psqva kop'giri.

8 Soldaten haben vielPulver notig: askerepUs dido baruti vqoyemon.

9 Icb komme von Haase: ohorsi mobidur.

10 Icb gebe nach Hause: ohoriia buhir.

11 Brot gieb mir
:
ynri kommndi.

12 Der Kopf des Fisches: dhomiii f i.

13 Die Kopfe der Fische: dhomep'esi t'ipfe.

14 Der Vater bat seinem Sobn ein Buch gegeben: baba bicimusis

ar kitabo komeda.

15 Sebr grofi: dido didi (
ren ).

16 Der Hand ist kleiner als das Pferd
:
jogori dhenise cotaren.

17 Die Rose ist die scbonste von alien Blumen: gitli tell didekepesen

eni kairen.

18 Die schonste von den Blumen ist die Rose: didkepesi $n psqva

giiliren.

19 Die Birne ist besser als der Apfel
:
psquli uskuriSen kairen.

II. Pronomina.

20 Icb braucbe ein Bucb: via ar kitah) mikoyems.

21 Icb habe einen Brief geschriebcn: via ar kartali domjari.

22 Ich schicke Dir ein Buch : via ar kitabo niegirijgonam.

23 Lesen Sie in der Zeitung? Ja! gazcta ikithante? ko!

24 Das weifi ich auch: hcja mafi komickin.

25 Icb kenne sie : vm hentepc bidinam.
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26 Ich liebe dich: ma si borom.

27 Liebt Ihr mich? fqva ma oromfi?

28 Da ist er: heja ren.

29 Davon sprechen wir: hejasi bisinapamf.

30 Er wollte Geld von mir leihen : ma odansi para maqvando.

31 Ich werde dich auf den Markt schicken: ma 6
c
arsisa gosqvare.

32 Ich bin groBer als Da : ma ckanisen didi vorelbore.

33 Seinetwegen bin ich gekommen: hejaseni mofti.

34 Ist ener Hans grofi? ohori t'qvani didi reni?

35 Wo ist mein Hat? sapkackimi soren?

36 Ich habe deinen Hut nicht gesehen: sapkaskani vabjire.

37 Ist sein Freund hier? hetnusi dosti hakreni?

38 Ich habe meine Uhr verloren: saatic'kimi yomindunu.

39 Meine Biicher sind hier: kitabep
c

ec
c

kimi hakren
;

aber wo sind

deine Bucher? Iakin ckani kitabep/e soren

?

40 Der Kaiser ist durch onsere Stadt gekommen
:
padisahi sehe-

risk'nnise kogolahtu.

41 Der Sohn unseres Nachbarn ist krank: gomic'tsVunise bisi sa-

buneren.

42 Meine Feder ist besser als Deine: qtlemick'mi skanisen kairen.

43 Euer Lehrer ist gekommen: hojat
e
qvard komohto.

44 ihre Briider sind nach Smyrna abgereist: hentepese jumalep‘e

ismirisa iyzalus.

45 Meine Uhr ist billiger als Ihre: saatic'kimi t'qvanisen dalta

ujuzeren.

46 Wer sind diese Herren? ham efendepe minorenan?

47 Wem geben Sie diesen Brief? ham niekiubo mis mecaf.

48 Wessen Kind (Buch) ist das? hajamisi
(
hajamusi

)
here (kitabo) ren.

Es sind meine Bucher! hentep'e misi kitabep
c

cren.

49 Woran denkst Du? mu idus unam?
50 Wovon sprechen Sie? must isinapamt?

51 Wozu dient das? huja mus ipelen?

52 Welche Blume ist die schonste? nam c'ic'eki uni psqvare.

53 Das sind meine Sehwestern: hantfepe daleped'kimi ren.

54 Welches ist Ihr Pferd, dieses, oder jenes ? Dies ist mein Pferd,

jenes ist das meines Bruders: nam c'henic'kani najaren? haja

jokse majura ? haja c'kimiren majura jtimacktmiren.

55 Der eine ist jung, der andere alt: arteri glujido majura

badaren.

56 Ich habe alles gesehen: heko teli kcbperi.

57 Wie heiBt die StraBe? ham sokarisi joho munore.

58 Was fiir Wem hast Du gekauft? mu jinsi (sarapi) ec'opi.
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III. Konjugation:

Sein.

59 dojikin{cUn)bort: ich bin miide.

60 dojikin{deri)refi

:

sind Sie miide?

61 dojikui(deri) vdrbore: ich bin miide.

62 cars:t mendrareni: ist der Markt weit?

63 carss mendrdvaren

:

er ist nicht weit.

64 hajase mukederi bore: es tut mir leid.

65 baba snbitne{r)du

:

der Vater war krank.

66 gomas artit
'

: wo waret Ihr gestern ?

67 ohoris bortif

:

wir waren zu Hanse.

68 nadu ec opamt'i, yamacincr : ep'of’inti ginunani muta: wollen Sie

(du) etwas kanfen?

69 hieadds dido dido gi'dircn: im Garten sind sehr viele Rosen.

70 mu data bore

:

icb bin klein

71 ma didi varbore: ich bin nicht groB.

72 si didire: du bist grofi.

73 heju badiren

:

er ist alt.

74 sabnni varboret\ mohtase: wenn ihr nicht krank seid, wird er

kommen.

75 hasmreti: seid Ihr bereit?

76 tenbeliref

:

Ihr seid fanl.

77 tenbclire: du bist faul.

78 mesgidi ortif

:

ihr waret beschaftigt.

79 sandugis pared: ortuji: war Geld in der Truhe?

80 vartu

:

es war keins.

Haben.

81 ma para komigun

:

ich habe Geld (bei mir).

82 c'k'imi para: ich habe (besitze) Geld.

83 ma hivala dusts komijonim: ich habe nur einen Freund (s. 94).

84 t'qva kai min kogigiiuani: haben Sie gute Milch?

85 ma dido komiyonun: ich habe viel.

86 hem lor is mu ugun: was hat der Mann?
87 hammed icaksti kogignni? Lasttrager, hast duZeit? waksti komigun:

ich habe Zeit.

88 waqsti kogiguna, mohti ck'imikeda

:

wenn du Zeit hast, komm mit.

89 ehe ugun: er hat Fieber.

90 sabhe rarmiguu

:

ich habe keinen Zweifel.

91 ma hand mignn: ich habe ein Messer.

92 dk'imi hand ren: ich habe ein Messer.
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93 babas ar cheni kuononi: hat dein Vater ein Pferd?

94 ar junta ar da kvmijonnm: ich habe einen Bruder und eine

Schwester.

95 fqva dido uskurs giyunan: ihr habt viele Apfel.

96 vkimi qalemi t'qvanis rent: Haben Sie meine Feder?

97 armuthd komigtm : ich habe etwas.

98 hejas cka mutu earoyun

:

er hat nichts.

99 ar dostis naarare, dido kai ren: einen Freund zu haben, ist eine

gute Sache.

Andere Verba

:

Prasens.

100 mu ikomi: was machst Du?
101 mu bikomi : was mache ich ?

102 so ulitri: wohin gehst Du?
103 Immnanisa bidnr: ich gehe ins Bad.

104 mu digurami: was lernst Du?
105 Arabse/a dobiguram

:

ich lerne Arabisch.

106 nnisen kbisu vamdur: warum gehst Du nicht ins Dorf?

107 dhidi imhos: er iBt eine Birne.

108 dostoslc'uni psumet wir erwarten unseren Freund.

109 Uwadosa garmidun: ich komme aus dem Garten.

110 ilk behans c'alrpe jesili ijrenaii tvenan: im Friihling sind die

Baume grim.

111 hejase gobisaser: das wundert mich.

112 mu idus unan: woran denkst du?

113 bozo isijans: das Madchen lacht.

114 dewe eivedi ulun

:

das Kamel geht schnell.

115 sole idnr: woher kommst Du?
116 ini gavenuni: friert Sie?

117 ma rdrmarcn: mich friert nicht.

118 hida gavenani johse ini gaveni: ist Ihnen heib oder kalt?

119 gaskurinenani: Fiirehten Sie sich?

120 maskurina: ich fiirchte mich.

121 var maskurinu: ich fiirchte mich nicht.

122 dhomrpc c'kdris nincenun: die Fische leben im Wasser.

123 sagidepe mektebsa ulnnan: die Schuler kommen aus der Schule.

124 sume bttrsasa bulur : morgen friih gehe ich nach Brussa.

125 bikithare jorum

:

ich lese und schreibe.

126 cahsantsi: arbeitet er?

127 tenbelireni: ist er faul?

128 e'drmntu vdrikoms

:

gar nicbts macht er.
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129 heja bicinam

:

ich kenne ihn.

130 ina heja rar bicinam: ich kenne ihn nicht.

131 haja ciiveni: lafit sich das machen?

132 haja vairen: das lafit sich nicht machen.

133 kata Ages imhon: was ifit Du gewohnlich?

Imperfektum.

134 nwsen izijamtu: warum lachte er?

135 so uhirtif

:

wohin wollten Sie?

136 ohorisa buhtrti: ich wollte nach Hause.

137 komsisk'unift psqva hicadcsi bisinapamtif

:

wir sprachen von dem
schonen Garten unseres Nachbarn.

138 hoja mu sopontu: was sagte der Lehrer?

139 sagidepe mektebise muhtrtes: die Schiller kamen aus der Schule.

140 nr mekubi Jarumtu: er schrieb einen Brief.

141 turja car sopontu: tiirkisck sprach er nicht.

142 kata Ages ohorc kimise golidcs: sie gingen jeden Tag an meinem
Hause vorbei.

143 urccni dido kai dadonerta: er liebte die Trauben sehr.

144 hejase var maskuincrtu: ich fiirchtete ihn nicht.

145 kata Ages Sur mektubo donjanimtv

:

jeden Tag schrieb er zwei

Briefe.

Aorist.

146 Mehtned efendi komchtui: ist Herr Mebemed gekommen?
147 dalia rarmohtu

:

er ist noch nicht gekommen.

148 hamdga carsisa igzaliji: hist du heute auf dem Markte gewesen?
149 var vidi

:

ich bin nicht dagewesen
;

car igsalu : ich bin nicht

hingekommen.

150 zur fara bigsali: zwei mal bin ich dagewesen.

151 razora kertu: die Sonne ist aufgegangen.

152 neknes nebogang), cur gdmincgis: ich klopfte an die Tiir, aber
man offnete nicht.

153 jibnucVimi hgiriti

:

kaben Sie meinen Bruder gesehen?
154 heja var/iri: ich habe ihn nicht gesehen.

155 janu mohti: du bist spat gekommen.
156 domackindu: ich bin mi’ide geworden.

157 gazeta dobigithi: ich habe die Zeitung gelesen.

158 fqva haja dogto id'

:

ihr habt Ihnen das erzablt?
159 ma muta vaptgvi: ich habe nichts gesagt.
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160 mu vit'

:

was haben Sie getan?

161 mutu varpi: nichts habe ich getan.

162 c'kmwtu vdrbogni: ich habe nichts gehort.

163 zur tutasen beri jamac'kimiSe haberis varepc opi

:

seit 2 Monaten

habe ich von meinem Bruder keine Nachricht erhalten.

164 kodgitujiP ist er anfgestanden ?

165 var dodgiti? bist du nicht anfgestanden?

166 daha var eselo: er ist noch nicht anfgestanden.

167 ma qaive op§vi: ich habe einen Kaffee getrnnken.

168 felukase kogamahtu

:

er trat aus dem Boot.

169 babdk
c

ar saati komomc'u: der Vater hat mir eine Uhr gegeben.

170 hiirdusep'ek* tele para kemic'opes: die Diebe haben all mein Geld

genommen.

171 sokaris hat
c
grusi kobciri: ich habe 5 Piaster auf der StraBe

gefonden.

172 dusmani seherisa komohtu

:

der Feind ist in die Stadt gedrungen.

173 ma Jogorik nemic'komu

:

der Hand hat mich gebissen.

174 dostuskanis konunjariji: hast Du Deinem Freund geschrieben?

176 daha varmibunjari

:

ich habe ihm noch nicht geschrieben.

176 c'karis ukapo: er fiel ins Wasser.

177 heja mogordines: man hat ihn betrogen.

178 jogoris musen gec i

:

warum hast du den Hand geschlagen ?

179 jewabi varmomcu

:

er gab keine Antwort.

180 gale kogamahtui: ist er hinausgegangen ?

181 dulijac kimis daha vargjocki

:

ich habe meine Arbeit noch nicht

angefangen.

Perfektum
,
Plusquamperfektum.

182 mu iva

:

was ist (aus ihm geworden) ?

183 dostiskanis daweti varogodi dortimi: hattest Du Deinen Freund

nicht eingeladen?

184 kepie mintesi varibones dortu: er hatte seine Hande nicht ge-

waschen.

185 mewepe vac homes dordui

:

hatten Sie die Friichte nicht gegessen ?

186 dido mendre doskidu dortu: er war sehr zuriickgeblieben.

187 mendra jerise molptu dortu: er war von einem fern liegenden

Ort gekommen.

188 jumamusi c'henisi melu dortu

:

sein Bruder war vom Pferde ge-

fallen.

189 joAoc'kimi gogoc'kondes dortui: hatten Sie seinen Namen ver-

gessen?

190 kitabopQsi tel dikithu dortu: er hatte alle Bucher gelesen.

Kgl. Gea. d. Wisa. Nachrichten, Phil.-hist. Klasse. 1918. Heft 2. 21
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Futurum I, II.

191 jumani.se mhahtan moftare: morgen friih werde ich kommen.

192 haja vargobic'kondinam

:

das werde ich nicht vergessen.

193 hdmseri mu rare: was werde ich heute abend machen?

194 jarare bigithare

:

ich werde schreiben und lesen.

195 carcasa nundcs idare: wann wirst du auf den Markt gehen'?

196 hasiri ivdse: er wird bereit sein.

197 memnnni bivate: wir werden froh sein.

198 zengini ivdtere: er wiirde reich sein.

199 kartali met vaseni: werde ich Papier haben?

200 arahd var ma vase: ich werde keinen Wagen haben.

201 haja faidesuzi ivdstu

:

er wiirde Unrecht haben.

202 kabaheti ivanere: sie wiirden schuldig sein.

203 hosntid varivasere: wiirde er nicht zufrieden sein?

204 tel dishape vac'vanereni

:

werden sie nicht alles Holz verbrennen?

205 para esebinahatere: wir wiirden unser Geld aufbewahren.

206 c'henu'kinii gumapeare: ich werde mein Pferd verkaufen.

207 t'qvd jewabe var meisane: er wird each keine Antwort geben.

208 c'karmiti vapc'itmere: ich werde auf niemanden warten.

209 jumaek'imikala moftati, disabunu: ich wiirde mit meinem Bruder

gekommen sein, aber er wurde krank.

210 zur haftaSknle, mohtanerc: nach 2 Wochen werden sie zuriick-

kehren.

211 hako nakondges dohadase? heja gopeva/re

:

wie lange wird er

sich hier aufhalten? ich werde ihn fragen.

212 epeopati

:

ich wiirde ihn nehmen.

213 mektubi terjme pare

:

ich werde den Brief iibersetzen.

Imperativ, Prohibitiv.

214 koisa igzali: geh in’s Dorf.

215 mohti, ohorisa igzalif: komm, la6t uns zu Hause gehen.

216 hdko modohedur: sitze hier nicht.

217 ddgisa igzaldn: sie sollen auf den Berg gehen.

218 gari momei: gieb mir Brot.

219 ma jardumi mogodan: sie sollen mir helfen.

Konjunktiv, Optativ.

220 tgva mu mogiraf

:

was soil ich Ibnen bringen?

221 psqva ar mutJui kogdjiraf

:

soil ich ihnen was schones zeigen?
222 bockcdaf

:

laBt uns sehen.

223 nakole bidat : welchen Weg sollen wir gehen ?

224 gomo homohtigot : wsiren Sie doch gestern gekommen

!

225 ogune dofqiigot
( mi< vigot ): hatten Sie doch zuerst gesprochen.
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Konditional.

226 koci iucas ewitedi idasna
,
clackinda: wer in der Hitze sehnell

geht, wird mude.

227 komiyudnko
,
fqra mekradi: wenn ich besafie. wiirde ich Ihnen

geben.

Futurum. gebraucht mit der Bedeutung der Notwendigkeit.

228 jumanise koisa ldare

:

morgen friih muBt Du ins Dorf gehen.

229 memmtni hare

:

du muBt zufrieden sein.

230 onjgolr gavasc: du muBt dich schamen.

231 ha)a var goickondhiati

:

das hattest dn nicht vergessen sollen.

232 heja mobjirare

:

ich muB ihn sehen.

233 handra idanere: heute miissen sie abreisen.

Infinitiv, Partizipia Gierundivam, Konjunktionen.

234 skani o/tramusa, mufti: ich bin gekommen, um dich zu besuchen.

235 ozijinu obgarinuSen gairen: lachen ist besser als weinen.

236 vbgarinus kogoc'ku: er fing an zu weinen.

237 koUimusa gamdhtu: er ist spazieren gegangen.

238 var idm unasa jcwabi, modmejam: gieb keine Antwort, ohne

zu denken (worth : eine nicht zu denkende Antwort nicht gieb).

239 ogithus ren: er ist beim Lesen.

240 t'qva nagoromsteri gini: hier ist der von Ihnen verlangte Wein.

241 ohorisd bidishda, skanda gomohtu dortic Als ich nach Hause
ging, war er zu Dir gekommen.

242 agnarti var miSkirtu

:

ich wufite nicht, daB er hier war.

243 mektuba nanjari dortu kohomajonu

:

er glaubte
,

daB er den

Brief geschrieben hatte.

244 dosti tnohtuis: als sein Freund kam.
245 haja dic'daskole, ohorisa igzali: naehdem du das beendigt bast,

geh nach Hause.

246 ma
(
mbjiruis) bjireskole, imtu: sowie ich ihn sah, lief er davon.

247 mektubd mebunjareskole

:

als ich den Brief schrieb.

248 ohennse kogigunani (navate
)
mutu, napare c'kar mutu varmigun:

haben Sie etwas zu tun? ich habe nichts zu tun.

249 saatiskani naec'opu koc'i kiciru: man hat den Mann gefunden,

der deine Uhr genommen hat.

250 nabjirif ohori jumac'k'tmisiren

:

das Hans, das wir gesehen haben,

gehort meinem Bruder.

251 ocalmi navargorums koci, menc'apds laiqi vdren: der Mensch,

der nicht arbeiten will, verdient nicht zu leben.
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252 mu pare varmidkin: ich weiB nicht, was ich tnn werde.

253 hah mohtusen her), babakmusi var minjaru: seit dem Tage, an

dem er hierhergekommen ist, habe icb seinem Vater nicht

geschrieben.

254 f/oma lumji sokarts yobitiSii
,
vif grim gommdono

:

als ich gestern

auf der StraBe spazieren ging, verlor ich 10 Piaster.

255 komickinduko, barpati: wenn ich das gewnBt hatte, hatte ich

es nicht getan.

256 ohori didi nangun (nandantenan) koci

:

der Mann, dessen Hans
groB ist.

257 ismir nandumenan ar sehir: eine Stadt deren Name Smyrna ist.

258 ohormusis c
e

kar miti navarijiren (navoromin)

:

ein Mann, in dessen

Hans sich niemand befindet.

259 ma moftijis

:

in dem Augenbliek, als ich kam.

260 dostic'k'imi mohtuis

:

als mein Frennd kam.

261 nabjiri koci

:

der Mann, den ich gesehen habe.

262 naboromtif bozo: das Madehen, das wir geliebt haben.

263 babaskamV mamomca kitabo

:

das Bnch, das mir dein Vater

gegeben hat.

264 babamusi nabon here: das Kind, dessen Vater ich bin.

265 nabidi sehiri: die Stadt, in die ich ging.

266 nagamac'kare c'heni: das Pferd, das ich verkaufen werde.

267 komohtu, igzalu: er kam nnd ging.

268 dgindo naidgankin

:

er schant fortwahrend.

269 ma mickindenderi: seitdem ich weiB.

270 moftisakis: bis ich komme.
271 mohtase

:

sobald er kommt.



Athenaeus und Macrobius.

Von

Georg Wissowa.

Vorgelegt in der Sitzung am 22. November 1913 von Herrn F. Leo.

Die Geschichte der antiken Vergilkritik — das Wort in seiner

umfassendsten Bedentung genommen — bleibt trotz Ribbecks Pro-

legomena und den fleiBigen Arbeiten H. Georgiis noch zn scbreiben.

Wer sich einmal der Losung dieser Aufgabe unterzieht, wird neben

den Vergilscholien in viel weiterem Umfange und viel griindlicher,

als es bisber gescbeben ist, die durch das Saturnalienwerk des

Macrobius erbaltenen Reste gelehrter Yergilerklarung beranziehen

und vor allem sich bemuhen miissen, die verschiedenen Bestand-

teile dieser Kompilation nach Zeit und Ricbtung zn scbeiden und

daxnit wichtige Grundlagen fiir die Erkenntnis der Ziele und Wege
der antiken Vergilforschung zu gewinnen, eine Untersuchung, von

der gegenwartig nur bescheidene Anfange vorliegen 1
).

Enter den auf Vergil beziiglichen Abschnitten des Macrobius

ist der reichhaltigste und wertvollste wohl die in den ScbluB-

kapiteln 18—22 des fiinften Bucbes wiedergegebene Erorterung

de his, quae a penitissinia Graecorum doctrina transtulisset Vergilius

(c. 22, 15) ,
die sich durch erlesene griechische Gelehrsamkeit und

zahlreiche Belegstellen aus zum Teil entlegenen Gebieten der grie-

chischen Literatur auszeicbnet: aufier Bruchstucken aus Tragodie,

Komodie, Lyrik und alexandrinischer Dicbtung werden langere

Textstellen aus Ephorus (mit Angabe der Buehziffer, c. 18, 6. 20, 7),

1) H. Linke, Quaestiones de Macrobii Saturaaliornm fontibus, Diss. Vratis-

laviae 1880 und dazu meine Bemerkungen Gesamm. Abhandl. z. r5m. Religions-

und Stadtgeschichte S. 103, 1.
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Aristoteles de poetis (c. 18, 19), Kallias in septima historia dc rebus

Siculis (c. 19, 25), Polemon in libro qui inscribitnr xspi twv iv Eou-

).b. atop.a£opivwv Ttotap-wv (o. 19, 26) ,
Xenagoras in tertia historia

(c. 19, 30) ,
Phileas in eo libro qui inscribitnr Asia (c. 20, 7) und

andre Seltenheiten mehr angefiihrt. um den Nachweis zu erbringen,

dafi Vergil allenthalben die intimste Bekanntschaft mit griechiscber

Sage und Dicbtung verrate
,

die sicb freilieh nur dem Kenner

offenbare. Mitten in diesem Zusammenhange stebt ein Kapitel

(c. 21) liber die bei Vergil vorkommenden griechischen Becher-

namen, das unverkennbare inhaltlicbe TJbereinstimmungen mit Ab-

scbnitten aus dem elften Buche des Atbenaeus anfweist, und zwar

in der Weise, dafi im allgemeinen Macrobius nur einen kleinen

Bruchteil des von Athenaeus vorgeffihrten Materiales wiedergibt,

an einigen Stellen aber aueh ihm gegeniiber ein Mebr aufweist.

Im Anschlusse an P. Victorius bat darum neuerdings Gr. Kaibel

(Atben. I p. XXXI ff.) direkte Benutzung des Athenaeus durcb

Macrobius bebauptet und das Plus des Letzteren durcb die An-
nahme erklart, dafi ihm noch die unverkiirzte Fassung der Deipno-

sophisten in 30 Biichem vorgelegen habe
,

die wir aus den liand-

notizen des Marcianus kennen und von der die auf uns gekommene
Ausgabe in 15 Biichern nur ein Auszug sei; Kaibel bat daber

nicht nur den Text bei Atbenaeus verstfimmelter Zitate aus Ma-
crobius verbessert und erganzt, sondem aucb kein Bedenken ge-

tragen, an zwei Stellen (XI 475 A. 481 E) ganze bei Athenaeus

fehlende Fragmente aus den Saturnalien einzusetzen. Bei dieser

Annahme mufi zunacbst befremdlich erscheinen, dafi Macrobius
nicht, wie es sonst seine Art ist, ganze Kapitel seiner Vorlage im
Zusammenhange abgescbrieben oder exzerpiert, sondern sich semen
Text aus ganz verschiedenen

,
durcb grofie Zwischenraume ge-

trennten Partien der Deipnosophisten zusammengesucht hatte. So
hatte er die vier Paragrapben (c. 21, 16—19) ,

in denen er fiber

den scyphus des Hercules (Verg. Aen. VIII 278) spricht, nicht dem
von oxo'fog bandelnden Kapitel des Atbenaeus (XI 493A ff.) ent-
nommen, sondern daffir drei verschiedene Stellen des 10. und 11.

Bucbes (X 442 D. XI 461 F. 469 D. 470 C) benutzt, von denen noch
dazu die beiden ersten ffir ihn sebr scbwer auffindbar waren, da
Athenaeus X 442 D das Zitat aus dem Busiris des Ephippus nicht,

wie Macrobius, als Belegstelle ffir die Trunksucht des Herakles
anfiihrt, sondern im Rahmen einer Auseinandersetzung fiber die
Trunkfestigkeit der einzelnen griechischen Stamme

,
und aucb XI

461 F die Kylikranes in ganz anderm Zusammenhange erwahnt
werden als bei Macrobius. Weiterhin aber mufi es auffallen, wie
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staxk Macrobius, wenn Athenaeus seine Yorlage war, diese ver-

kfirzt haben miifite, wobei insbesondre die in ihr angefuhrten Be-

legstellen in ihrer Mehrzahl weggelassen oder doch im Texte

stark zusammengestrichen waren. Der Abscbnitt fiber das

z. B. Athen. XI 481 D—482 E ist bei Macr. V 21,7—10 auf ein

knappes Drittel des friikeren Umfanges zusammengesckrmnpft, nnd

von den 20 Scbriftstellerzitaten
,
mit denen Athenaeus seine Aus-

ffihrungen belegt, erscheinen bei Macrobins ganze vier, von denen

drei gegenfiber Atbenaens starke Verkiirzungen aufweisen, das

vierte aber tiberhaupt zu Athenaeus nicht stimmt, indem zwar so-

wohl Athenaeus wie Macrobius sick auf die Midiana des Demo-
sthenes berafen, aber den Wortlaut verschiedener Stellen aus dieser

Rede anffihren, Athenaeus § 158, Macrobius § 133. Ein solches

Verfahren will garnieht zu dem Bilde stimmen, das wir uns nach

einem Vergleiche der Saturnalien mit ihren erhaltenen Yorlagen,

vor allem den Noctes Atticae des Gellius und den Softiroaiaxa Plu-

tarchs. von der Arbeitsweise des Macrobius machen mfissen: wenn
er auch z. B. die Gedankenfolge eines ausgeschriebenen Gellius-

kapitels zuweilen abiindert und unter den dort gebotenen Beleg-

stellen eine Auswahl trifft, so sind die Abweichungen und Ver-

kiirzungen nirgendwo auch nur annahernd so stark, wie wir es

bei der Annahine einer Benutzung des Athenaeus voraussetzen

mufiten, und fur das Zusammenkolen des Textes aus weit von ein-

ander abgelegenen Stellen der Vorlage fehlt es tiberhaupt an Bei-

spielen. Daffir aber, dafi Macrobius gegenfiber Athenaeus ein ganz

anderes Verfahren der Quellenbenutzung angewendet haben sollte

als gegenfiber Gellius, dessen Werk doch denselben kompilato-

rischen Charakter tragt wie das des Athenaeus und darum dem
Ausschreiber dieselben Vorbedingungen bot. ist ein vemfinftiger

Grund nicht abzusehen.

Es gibt aber eine von Kaibel fibersehene Tatsache, dnrch

welche der Gedanke an eine direkte Benutzung des Athenaeus

durch Macrobius unbedingt ausgescblossen wird: mit aller Ent-

schiedenheit kann behauptet werden, dafi die unmittelbare Vorlage

des Macrobius in diesem wie in den benachbarten Kapiteln nicht

eine griechische war, sondern ein lateinischer Vergilkommentar.

Man mag ja vielleicht verschiedener Meinung darfiber sein konnen,

inwieweit Macrobius selber imstande und geneigt gewesen sein

konnte, sich das zur Erklarung der vergilischen Bechernamen no-

tige Material aus einem Sammelwerke wie dem des Athenaeus zu-

sammenzusuchen und zu den einzelnen Versen in Beziehung zu

setzen, obwohl wer den Autor in seiner ganzen Unselbstandigkeit

22 *
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kennt, nicht leicht geneigt sein wird, ihm ein solches Mafi eigenen

Vorgehens zuzutrauen; aber entscheidertd ist eine Stelle wie

c. 21, 3, wo der Uberlieferung des Pherekydes in libris historiarum

von dem goldenen xap/ijaiov, das Zeus der Alkmene als Morgen-

gabe geschenkt habe (= Athen. XI 474 E), die Notiz gegeniiber-

gestellt wird, daB Plautus im Amphitruo das GefaB nicht carche-

sium sondern patera nenne, obwohl doch die Formen ganz ver-

schiedene seien. Bei dem engen sachlichen Zusammenhange ist der

Gedanke, daB Macrobins sein Athenaeusexzerpt durch eine Ent-

lehnung aus einer andern Quelle erganzt habe, ebenso ausge-

schlossen, wie der, dafi er selber einen in seiner Zeit schon so

selten gewordenen Dichter wie Plautus nachgeschlagen und das

Zitat aus Eigenem hinzugefiigt haben konnte
;
vielmehr ist die

Sachlage hier offenbar dieselbe wie z. B. c. 19, 12, wo Macrobius

mit dem Zitate aus den TiCoxo'jjloi des Sophokles in seiner Yorlage

die Anfiihrung einer Stelle aus einer verlorenen Komodie des

Plautus (inc. 52 Leo) sowie des Vergilverses Georg. IV 151 ver-

bunden vorfand ’).

Uberhaupt aber wird sich, wer die Kapitel 18—22 in einem

Zuge durehliest, des sehr bestimmten Eindruckes nicht erwehren

konnen, daB diese ganze Partie von Anfang bis zu Ende 2

)
einer

und derselben Quelle entlebnt ist und c. 21 keineswegs eine Sonder-

stellung innerhalb dieses Zusammenhanges einnimmt. Ich will auf

Einzelheiten, wie darauf, daB Nikander im ganzen Werke des Ma-

crobius nur an zwei Stellen dieses Abschnittes zitiert wird (c. 21,

12. 22,10), von denen eine in dem mit Athenaeus verglichenen

Kapitel steht, keinen ubertriebenen Wert legen
;

entscheidend aber

ist die Tatsache, daB durch alle diese Kapitel einschlieBlich des

21. die gleiche Tendenz und das gleiche Verfahren der Vergilexe-

gese hindurcbgeht : es sollen nicht, wie dies in den in c. 2—17

desselben Buches ausgeschriebenen 6|j.otdT7jTs; geschieht, einzelne

Vergilstellen auf bestimmte griechische Vorbilder zuriickgefiihrt,

sondern gezeigt werden, daB ein tieferes Verstandnis Vergils nur
auf Grund griindlicher Vertrautheit mit der griechischen Literatur

1) Ob das Zitat aus Carminius in libro de Italia sectindo (§ 13 f.) ebenfalls

in der Vorlage stand oder von Macrobius aus anderer Quelle hinzugefiigt ist, mag
dahingestellt bleiben

;
doch scheint mir jetzt die erstere Moglichkeit wahrschein-

licher.

2) Eine Ausnahme macht nur c. 20, 17 f.
,

aus einem der im 3. Buche der
Saturnalien benutzten Vergilkommentare eingeschoben

,
wie ja Macrobius solche

kleine Einschiensel liebt
,

z. B. I 16, 26 mitten in einen aus Sueton entnommenen
Abschnitt ein Stuckchen aus Gell. V 17, 3—5 einsetzt.
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zu erreichen sei {quae de graecarum litteramm penetralibus eruta

nullis cognita sunt nisi qui graecam doctrinam diligenter hauserunt

c. 18, 1) ;
diesem Zwecke dienen die Ausfiihrungen des c. 21 iiber

die vergilischen Bechernamen und deren ganz im Sinne der griechi-

schen Uberlieferung erfolgte Verwendung (vgl. c. 21, 14. 16) ganz

ebenso, wie z. B. die Darlegungen iiber Gargara als Urbild der

Fruchtbarkeit (c. 20, 1—16) oder iiber die verlegene Sage von dem

Liebesabenteuer zwiscben Pan und Selene (c. 22, 9 f.). DaB diese

Tendenz nicht erst durch den Kompilator hineingetragen sem

kann, bedarf keines Beweises
;

vielmebr ist es ganz unverkennbar,

daB schon seine Yorlage ihr aus guten griechischen Quellen ge-

schopftes gelehrtes Material fLir die Vergilerklarung fruchtbar ge-

macht und nach Bedarf auch mit lateinischen Zeugnissen kombi-

niert katte. So wird c. 20, 13 neben dem aristophanischen

’/.ooioqdpy'xpa im Sinne von ‘unzablig' auf die gleiche Verwendung

von in Varros menippeiscben Satiren hingewiesen, und

c. 18, 16 wird zu dem Zeugnisse des euripideischen Meleager, wo
die Aetoler ebenso am linken Fafie unbesckuht erscheinen wie das

Aufgebot der Hemiker bei Verg. Aen. VII 689, eine Berufung auf

Julius Hyginus in libro secundo Urbium binzugefiigt, durch welche

erst die Briicke zwischen Euripides und Vergil geschlagen wird,

insofern nach Hygin die Herniker Pelasger, also den Aetolem ur-

verwandt waren : hier ist die Moglichkeit, dab erst Macrobius das

Zitat aus Eigenem oder aus anderer Quelle hinzugesetzt habe,

ausgeschlossen. Die Vorlage des Macrobius war also bestimmt

ein Lateiner, u. zw.
,
wie die Polemik gegen Comutus (c. 19,2)

und Valerius Probus (c. 22, 9) zeigt, ein nach Probus schreibender

Vergilerklarer. Da die gediegene Gelehrsamkeit seiner Erklarung

rat, ihn nicht zu weit unter diesen Terminus post quem hinabzu-

riicken, konnte man vielleicht an Terentius Scaurus denken
;
wenig-

stens stimmt das Wenige
,
was uns iiber seine Vergilstudien be-

kannt ist, recht wohl zu dem Bilde, das wir aus Macrobius von

dessen Gewahrsmann erhalten. Bei dem Zeitgenossen des Hadrian

und Sueton (
Terentius Scaurus divi Hadriani temporibus grammaticus

vel nobilissinms Gell. XI 15, 3) wiirde die hochst achtungswerte

Kenntnis griechischer Dichtung und Geschichtsehreibung nicht iiber-

raschen, und einem Manne, der fvir die Erklarung von Aen. IV

146 die Einwanderung der Kreter in Delphi unter Berufung auf

Phylarchos heranzog (Schol. Veron.) und die Erscheinung der aus

dem Grabhiigel des Anchises auftauchenden Schlange durch die

pythagoreische Lehre von der Entstehung der Scklangen aus- dem
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Riickemnark verwester Menschenleichen erlauterte '), mochten wir

gerne auch die gelehrten Erorterungen iiber die sicilischen Paliken

(c. 19, 15 ff.) oder iiber die Yerwendung des Erzes im Zauber fc.

19, 6 ff.) zutrauen.

Selbstverstandlich aber hat der romische Vergilerklarer, gleieh-

viel wer er war, die Menge von Zeugnissen grieehischer Dichter,

Historiker und Grammatiker, anf die er seine Beweisfiihrung auf-

baut, nicht durch eigene Belesenheit zusammengebracht ,
sondern

dnrch Nachschlagen an geeigneten Stellen der griechischen ge-

lehrten Sammelliteratur besehafft. Seine Hauptquelle lafit sich

noch mit Sicherheit feststellen. Wenn e. 18, 11 am Ende der Zi-

tatenreihe, dnrch welche der metonymische Gebraach des Namens

’A^eX(jjo<; fiir jedes fliefiende AYasser belegt wird, als letzter und

zugleich als zeitlich jiingster aller in dem ganzen Abschnitte c. 18

—22 erwahnten griechischen Autoren Didymus yrammaticus in his

libris quos tpa*f(()Soop$vr
(
? Xs^eto? scripsit erscheint, so wird niemand

daran zweifeln, dab dieser dem Vergilerklarer nicht nur die aus-

drucklich aus ihm zitierte Stelle der euripideischen Hypsipyle, son-

dern auch die vorausgehenden Anfuhrungen aus Aristophanes’ Ko-

kalos und Ephoros*) ubermittelt hat, also die Quelle der ganzen

Darlegung ist
,
und dad das Gleiche auch fur andere Teile dieses

ganzen Abschnitts gilt, beweist der Nachdruck, mit dem Didymus

an zwei Stellen desselben als ynonmaticorum omnium facile erudi-

tissinms (c. 18, 9) und yrammaticorum omnium qnique shit qnique fue-

rint instructissimus (c. 22, 10) hervorgehoben wird. ich babe vor

33 Jahren, als ich mich zum ersten Male mit dieser Erage be-

schaftigte (De Macrobii Satnrnaliorum fontibus quaestiones selectae

S. 45 ff.), eine Menge von Parallelstellen aus den Scbolien zu den

Tragikem und zu Aristophanes und aus Hesychios beigebracht,

welche die Zuriickfiihrung dieses ganzen Abschnittes auf Didymus

im hochsten Grade wahrscheinlich machen, und wiiBte dem da-

mals Gesagten heute nichts Wesentliches hinzuzufiigen noch an

meinen Eolgerungen etwas zu andern. Wenn der romische Vergil-

erklarer, als er den Spuren versteckter Beziebungen auf griechische

Uberlieferungen bei seinem Dichter nachging, sich dabei namentlich

an die Dichterscholien und lexikalischen Werke des Didymus hielt,

die in sonst selten erreiebter Vollstandigkeit das ganze bisher be-

1) Schol. Veroii. Aeu. V 95; \gl. Sew. z. d. St. Ovid. met. XV 3*9 f. Plin.

n. h. X 188.

2) Deutlich ausgesiiroclien § 9 Didymux enim . .
. posita causa

, quant supe-

ims Ephwus dixit, alteram rptoqne adieett.
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kannte Material zusammenfafiten
,

so hat er damit ein durchaus

verstandiges Urteil bewiesen. Das Meiste, was Macrobius in dem
behandelten Abschnitte bietet, konnte ohne Weiteres in der rpafncij

oder xto{u%7
]
Xs£ic seinen Platz gehabt haben (man vergleiche auch

das Fragment der x<op.txy] Xe£t? iiber opetyaXxoc Schol. Apoll. Rhod.

IV 973) ;
nur zwei Erorterungen, iiber Artemis Opis (c. 22, 4) und

iiber das Liebesabenteuer von Pan und Selene (c. 22, 10), kniipfen

nicht an Stellen der Tragodie oder Komodie, sondern an solche

der hellenistischen Poesie (Alexander Aetolus und Nikander) an,

aber gerade von diesen ist wenigstens die zweite ausdriieklich als

Eigentum des Didymus bezeichnet. Die Abhangigkeit von Didy-

mus erstreckt sich aber ganz in gleicher Weise wie iiber die

iibrigen Bestandteile dieses Abschnittes auch iiber das mit Athe-

naeus sich beriihrende Becherkapitel. Athenaeus zitiert in diesem

Zusammenhange den Didymus, der namentlich in der xtojitzY; Xs£t?

reichlich Gelegenheit hatte von den Bechernamen zu handeln, mehr-

fach (bei M. Schmidt, Didym. Chalcent. fragm. S. 42. 73. 75. 89.

314), und das einzige dieser Bruchstiicke
,

das in den von Macro-

bius behandelten Inbalt fallt, zeigt wortliche Ilbereinstimmung mit

diesem (Ath. XI 481 F (prjai 6 s AtSojto? 6 Ypap41.atty.os si«p.7]y.$s etvao

rcoxyjpiov /.at atsvov tijj a7yjp.au, jrapoixotov JtXottp vgl. mit Macr. c.

21, 9 vt haec cymbia pocula proccra ac navibus similia). Danach ist

in diesem Kapitel Didymus die gemeinsame Quelle fiir Athenaeus

und Macrobius, dem letzteren vermittelt durch den oben genauer

charakterisierten Vergilerklarer
,
dem ersteren wohl sicher durch

das Lexikon des Pamphilus l

) ,
worauf XI 487 C direkt hinweist

(nach einem Zitat aus dem Kt^apt^o? des Nikon : rcapsttsxo ta iap.-

Psta xal Ai8op.o? xai Ildp/piXoc)
;

der erheblich grofiere Reichtum

des Athenaeus erklart sich daraus, daB einerseits der Vergiler-

klarer den Didymus wohl nicht vollstandig ausschrieb, andererseits

sowohl Pamphilus das didymeische Gut durch Exzerpte aus andera

Quellen erganzte als auch Athenaeus maneherlei aus eigner Lek-

tiire binzufiigte.

Das gewonnene Ergebnis ist zunachst fiir die Textgeschichte

des Athenaeus von Bedeutung. Denn wenn das Becherkapitel des

Macrobius nicht aus ihm ausgeschrieben ist, so verlieren wir nicht

nur die Berechtigung, den Athenaeustext in so weitem Umfange,

wie es Kaibel getan hat, aus Macrobius zu erganzen, da ja Athe-

1 ) J. Schoeuemann
,
De lexicographis antiquis

,
qui rerum ordinem secuti

sunt, quaestiones praecursoriae (Diss. Bonnae 1886) S. 78 ff.- M. Wellmann, Her-

mes XXIII 1888 S. 179 ff.
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naeus (oder auch schon Pamphilas) die eine oder die andre def

von Didymus angefiihrten Stellen weggelassen haben kann, son-

dem es kommt iiberhaupt der einzige Zeuge fiir die Existenz eines

vollstandigeren nnd umfangreieheren Athenaeustextes in Wegfall;

denn daB Aelian in dieser Hinsicht nicht in Betracbt kommen
kann, hat Kaibel a. a. 0. S. XXXI angedeutet nnd M. Wellmann
(Hermes XXVI 1891 S. 483 ff.) bewiesen. Damit kommt aber die

ganze Hypothese
,
dad unser 15-bandiger Athenaens nnr die Epi-

tome eines einstmals doppelt so starken Textes darstelle
,

ins

Wanken. Denn die Randnoten des Marcianus bezengen nichts

weiter als eine abweichende Bucheinteilung (in 30 Bucher)
,

die

doch auch ohne groBeren Umfang des Textes denkbar ware, etwa

wie fiir das Geschichtswerk des Floras die zweibandige Ausgabe
des Codex Bambergensis neben der vierbandigen des Nazarianus

steht. Im Texte des Athenaeus findet die Annahme, dafi wir nur

einen etwa auf die Halfte des urspriinglichen Umfanges reduzierten

Auszug vor uns hatten
,
kaum eine Stiitze

;
denn daB die den

Rahmen der ganzen Kompilation bildende Dialogform sehr un-

gleickmaBig durchgefiihrt und stellenweise ganz auBer Acht ge-

lassen ist, lafit sich besser als durch die Annahme einer Epitome

durch die Nachlassigkeit des Verfassers erklaren, dem die frei-

willig angelegte Zwangsjacke nachgrade lastig wurde (vgl. Hirzel,

Dialog II 354,1); konnen doch so grobe Verletzungen der dialo-

gischen Einkleidung, wie sie die Buchschliisse vom Typus snri rou-

tot? tsXo? kyito) v.7.1 r
t
5s v

t
(3ipXos . . . txavov slXn^puia gvjxoc (IV 185 A)

darstellen, in keinem Falle anf die Rechnung des angenommenen
Epitomators gesetzt werden.

Fiir Macrobius bleibt, nachdem die bebauptete Benntzung des

Athenaeus in dem Becherkapitel widerlegt ist, noch die Frage zu
beantworten, ob er an andem Stellen seines Werkes Bekannt-
schaft mit den Deipnosophisten zeige. Kaibel hat diese Frage be-

jaht und in den allgemeinen Voraussetzungen und der Rahmener-
zahlung der Saturnalien so wesentliche Ubereinstimmungen mit

Athenaeus nacliweisen zu konnen geglaubt, daB sie nur durch die

Annahme direkter Entlebnung eine befriedigende Erklarung fiinden.

Aber seine Beweise halten, wie mir scbeint, einer eindringenden

Priifung nicht Stand. Wenn er mit besonderem Nachdruck her-

vorhebt, daB der von Macrobius als sacrorum omnium unice conscius

(I 7, 17) geschilderte Hausherr seines Gastmahls Vettius Praetex-

tatus ein Abbild des bei Athenaeus im Mittelpunkte steheDden

Gastgebers Larensis sei
,
an dem ebenfalls die Vertrautheit mit

griechischein und romisckem Kultbrauche betont werde, so tragt
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er der Tatsache nicht geniigend Recbnung, daB doeh Praetextatus

nicht eine erfundene und iiber irgend einem literarischen Yorbilde

geformte Figur ist, sondern einer der beriihmtesten und bekannte-

sten Zeitgenosseu des Erzahlers (Seeck, Symmach. p. LXXXIII ff.).

Die Absicht, einen groBen Teil seines Werkes der Erorterung von

Fragen der Religion und des Kultus zu widmen, verdankt Macro-

bius gewiB nicht der Anregung des Athenaeus; hatte er aber

diese Absicht, so muBte er in den Mittelpunkt seines Werkes eine

Person stellen, die in den religiosen Interessen und Kampfen der

damaligen Zeit im Vordergrunde stand, und das war eben der

princeps religiosormn (1 11, 1) und sacrorum omnium praesul (I 17, 1)

Praetextatus: ich wiifite nicht, was fur die Wahl oder die Scbil-

derung dieser Person der reeht armliche Larensis des Athenaeus

hatte beitragen konnen. Weiterhin sieht Kaibel in der Person

des als ungebetener (fast erscheinenden vorlauten und boshaften

Euangelus bei Macrobius ein Abbild des Kynikers Kynulkos der

Deipnosophisten und erblickt in dem Umstande, daB zusammen mit

Euangelus der K y n i k e r Horus auftritt (I 7, 3), eine Bestatigung

dieser Vermutung. Aber er unterschatzt dabei die Bedeutung der

festen Tradition und Typik der Symposienliteratur. Wie in diesem

ganzen sioo? von Platon bis auf das aofMtootov twv osxa r.ocp&imv

des Methodius die gebctene Darstellungsform die Wiedererzahlung

sei es des Gehorten sei es des Selbsterlebten ist, wie vom plato-

nischen Eryximachos an bis zum Disarius der Saturnalien der Arzt

seinen festen Platz und seine besonderen Gesprachsgegenstande

hat, so hat auch der axXy]xog des platonischen Gastmahls und seine

Berufung auf den homerischen Menelaos B 108 die gesamte spa-

tere Symposienliteratur beeintlufit und ist zum nahezu notwendigen

Bestandteil der Rahmenerzahlung geworden M. Im Yerlaufe der

Zeit ist diese Figur einerseits zur Reprasentation des storenden

Elementes und taktlosen Gesellen ausgestaltet worden, anderer-

seits fiel dieser Platz beim Philosophengastmahle von selber dem

natiirlichen Outsider
,
dem Vertreter der kynischen Weltanschau-

ung, zu; vielleicht hat Menippos selber in seinem Symposion dem

Kyniker diese nicht schmeichelhafte
,

aber dankbare Rolle zuge-

wiesen. DaB schon lange vor der Zeit des Athenaeus der Kyniker

als axXvjroc and Storenfried zur festen Tradition des Symposion

1) Der Chairephon im ’Arrr/ov 3etrvov des Matron (v. 9. 98) ist ein be-

rubmter azXijxo; der Komodie (Apollod. Caryst. frg. 24, 2 K.). Als drlr^o; erschien

auch Ascouius bei dem in seinem Symposion geschilderten Gastmable des Apicius,

Suid. s. ’Araxio; Mctpxo;.
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gehort . zeigt das Auftreten des Kynikers Alkidamas in Lucians

Dialog Sogirdsiov ij Aam&ai ’)
,
und es ist wohl auch kein Zufall,

wenn es gerade der Kyniker Demonax ist, von dem Lucian Demon.

63 erzahlt : to rsXjotaiov os rfir^ ojcsp-^pto? wv aXATjtoc st? ijv toyoi

-aptwv oixtav sosi~v=i xal sxdftioSs. Diesen festen tozo? des Sympo-

sionschemas fiillt bei Macrobins Euangelus mit seinen Begleitern

aus, und sowobl die schnoddrige Respektlosigkeit des Euangelus

wie die Charakterisierung seiner Begleiter als Arzt und als Ky-
niker haben ihre Wnrzeln in einer Uberlieferung

,
die viel alter

ist als Athenaeus. Aus demselben tralaticisehen Charakter der

Rabmenerzahlung der Symposien, dessen Bedeutung man nicht

leicht zu hocb einschatzen kann 2
), erklaren sich auch die beiden

letzten Stellen
,
an denen Kaibel eine Benutzung des Athenaeus

durch Macrobius konstatieren wollte. Wenn Avienus bei Macr. II

1,5 die Behauptung, dab die Teilnehmer am Mable des Praetex-

tatus den Genossen des platonischen Symposion sittlich iiberlegen

seien, mit den Worten begriindet quia sub illonm supercilio non

defuit, qui psaltriam intromitti peteret
,

at puella ex industria supra

naturam mollior canora dulcedine et saltationis lubrico exerceret inle-

cebris philosophantes, so fiihrt das Kaibel auf ein Misverstandis der

Athenaeusstelle Y 188 C 6 oe SmxpdTTjs uvo? ydptv twv atjXTjtpISwv

avsydjJLsvo; xal too opyoopivoo iratSoc xai xt&aplCovcos, sn 8$ r?jc xopt-

1) Die Berufung auf den homerischen Menelaos, auf den ja auch Euangelus

Dei Macr. I 7, 10 anspielt, geliort ebenfalls zum festen Bestande
;
das zeigen die

Erortcrungen dariiber bei Plut. quaest. conv. VII 6 und Athen. V 177 Cff. und

der Uinstand, da(J bei Lucian conv. 12 die iibrigen Gaste zur Abwehr von txeito

-ro zoivdv schon mit andern Homerversen wie dfputvei; Mvii'l.'n (H 1 i)9) und dXX’

oiz ’Axpetorj ’ Aynueuvovi f,voave ilopup (si 24) gerustet sind.

2) Wie dauerhaft die Naehwirkung einzelner Motive des platonischen Sym-
posion war, beweist u. a. die Lena Trimalcbionis, deren Beziehungen zur Sympo-
sienliteratur Hirzel

,
Dialog II 40 nur liuchtig streift. Ich will an dieser Stelle

nur darauf binweisen
,

dafi das Erscheinen des Habinnas c. 05 in alien Einzel-

lieiten eine Lravestie der platonischen Erzahlung vom Auftreten des Alkibiades

p. 21 2 C. D darstellt
;
man verglcicbe den Wortlaut : iyityrfi Try; aoXstov Sipav

xpouop.ev7,v —oi'jv 4otov rapotoyetv (be zwpzjtwo . . . dyeiv ouv ctoxov —apd acpd; x/:'.

T£ aoX^xp'.oa 'JTo/odoooav zott d'XXws nvds xuiv dzoXoiShov zed Imixfptai 1—i xdi 06pot;

Iffretpavtopevov ootov zixtoj Tc xtvi OxsT'iv'p 3gctei zed uov zod xatvizs syovxz xq;

ZEipTAVjS i.ElV'J —O/.Xzi ZCU si—civ" dvdpc* f-l’.pZSZ JJlEh’JOVXCl ZVOpX T.’i'SS j'ydopT o^egDe

oj
l

u.7:oxr
i
v u. s. w. <'w> inter haee tnclinii valvas lictur percussit amictusque veste

alba cum higenti frequentiu comissator intravit . . . i//c autem iaiu ebrius uxoris

suae iimetts imposuerat matins oneratusque aliquot corouis et unguetito per fron

-

tent itl ocitlos fluetite (\gl. p. 21 3 A —Epicctpoop-Evov dpsi xds xotvlz^ ws bvTdfjOVTX

E-iTCpon&E xuiv dcpboXowv I/ovxo) praetorio loco se posuit continuoque vinum et cal-

ilam poposcit u. s. w.
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atwoKjc 7ovaixos airpemb? zb [lopov airstitaro ; zuriick, mdern er meint,

dafi Macrobins das, was Athenaeus anf Grand des xenophontischen

Symposion ausfiibre, falschlich auf das platonische bezogen habe.

Aber ich gestehe nicht zu sehen, wie Macrobius zu einem solcben

Misverstandnisse hatte kommen konnen, da die Worte des Athe-

naeus nicht nur in einem ganz andern Znsammenhange stehen,

sondern auch, wie bereits Hirzel, Dialog II 357, 3 hervorgehoben

hat, eine ganz andre Beziebung haben, als das, was Macrobius

sagen wollte und sagt : die Athenaeusstelle redet nur von Sokrates,

wiihrend Macrobius diesen selber ausdriicklich ausnimmt (§ 4) und
seinen Tadel ausschlieBlich gegen seine Tiscbgenossen richtet und
ihn damit begriindet, daB einer von ihnen den Versuch gemacht

habe (illic hoc fieri temptation est §6), eine Lautenspielerin hinzu-

zuziehen
;

das geht doch ganz offenbar, wenn auch in etwas freier

Wiedergabe, auf die Stelle des platonischen Symposion p. 176E,

wo Eryximaehos die Flotenspielerin hinausweist, die — so ver-

stand es Macrobius oder sein Gewahrsmann — auf GeheiB des

Agathon oder eines der Gaste hereingelrommen war. GroBere Be-

weiskraft scheint auf den ersten Blick einer andern Stelle zuzu-

kommen, an der die inhaltliche Ubereinstimmung zwischen Athe-

naeus und Macrobius in die Augen spring! Es handelt sich nm
die Beispiele von Anachronismen in den platonischen Dialogen, auf

die sich Macr. I 1 , 5 f. beruft, um es zu entsehuldigen, si uni ant

alteri ex his qitos coetus coegit matnra aetas posterior saeculo Praetex-

tati fait, wahrend Athen. XI 505 Ff. diese Frage im Zusammen-
hange mit heftigen Angriffen auf die historische Zuverlassigkeit

Platons behandelt. Wenn nun Kaibel a. a. 0. S. XXXIII folgende

Stellen einander gegeniiberstellt

:

ILxp[isv’§Y) ;jlsv y®P sXthtv si? Xd- Socrate ita Parmenides antiquior,

700c toy tod IIXcxtwvoc Swxpar/jv
|

ut Indus pueritia vix illius adprc-

ij.oXk; vjXixia aoY/ojpsi
,

00-/ u><; henderit senectutem, et tamen inter

xai toiootooc stirstv vj axooaott Xo-
|

illos de rebus arduis disputatur , .

.

700? ... aXXa at
(
y on Sovavtat Hoc- Paralus vero et Xanthippus, qui-

paXo? xal Edv&titiroc oi Ilspr/Xsoo?
|

bus Pericles pater fuit, cum Protu-

otoi [TsXsoTKjaavxss "(•> Xotpuo] IIpoj- yora apud Platonem disserunt se-

zaqopq StaXsYeodat, ozs Seircspov sits-
;

cundo adventu Athenis morantc,

xai? ’Athjvatc, ot <iroXXotc> quos multo ante infamis ilia pesti-

srsat 7rpdTspov TsXsoTiqoavTes <'t(j)
j

lentia Atheniensis absumpsit,

Xotp.u>>

so kann man allerdings den Eindruck erhalten, als schriebe Ma-

crobius den Athenaeus aus, wenn auch seine Worte ut huius puc

•
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ritia vix illiui> adprehenderit, senectutem an Genauigkeit fiber das

bei Athenaeus Gebotene hinansgeben. Aber die Sache bekommt

sofort ein ganz andres Gesicbt, sobald wir in beiden Texten das

dritte, zwischen den beiden angeffihrten stebende Beispiel hinzu-

ffigen, das Kaibel nur durcb Punkte angedentet hat:

aSovatov ok xai <bai3po'; m jidvov inclitum dkdogum Socrates habita

xata Xor/.pdxr
(
v elvai, v, zoo 7= v.at can? Timaeo disputatione consumit,

iptbjtsvov aotob Ysyovsya:. constat eodem saeado non

fn.isse.

Es ist doch wohl klar, daB Macrobius alle drei Beispiele plato-

niscber Anachronismen (Parmenides, Timaens, Protagoras) einer

und derselben Quelle entnahm, die Athenaeus nicbt gewesen sein

kann, da bei ihm an Stelle des Timaeus vielmehr Phaedrus er-

scbeint. Das methodisch verwerflicbe Verfahren alterer Kritiker,

bei Macrobius einfacb Timaeo in Phaedro zu korrigieren, wird heut-

zutage schwerlich noch Verteidiger linden, und wenn man — wo-

zu meines Erachtens kein Grund vorliegt — ein von Macrobius

beim Ausschreiben begangenes Versehen annehmen wollte
, so

wfirde das wieder gegen Athenaeus als Quelle sprechen, bei dem
die zugesetzten Worte r

t

zoo ys ip<op.$vov odkoo ysyovevca die Person

des Phaedrus vollig sicherstellen und eine Yerwechslung mit Ti-

maeus ausschlieBen. Die Sacblage ist also die, daB aus einem lan-

geren Sfindenregister platonischer Anachronismen ’) Athenaeus und

der Gewahrsmann des Macrobius je drei auswahlten, der eine Par-

menides, Phaedrus, Protagoras, der andre Parmenides, Timaeus,

Protagoras. Als Quelle des Athenaeus ist das Werk des Krate-

teers Herodikos zpbg x6v <hAoatoxpanjv gesichert, die unmittelbare

Yorlage des Macrobius dfirfte ein alteres Symposion gewesen sein,

in dessen Rahmenerzahlung auch die Frage der platonischen Ana-
chronismen zur Rechtfertigung eigener VerstoBe herangezogen
war; daB solche Erorterungen an dieser Stelle wohl am Platze

waren, zeigt auch Athen. Y 186 E, der den Epikur tadelt, weil er

in seinem Symposion 06 xozov 00 xpovov oofopiget. Leider ist es un-
moglich . von dem Inhalt und der Anlage der Quaestiones convi-

vales des Apuleius, die Macr. YII 3,24 erwahnt und die ihm
sicher vorgelegen haben, eine Vors tellung zu gewinnen; nach dem
Zeugnisse des Sidonius Apollinaris (epist. IX 13, 3) mfissen sie in

den Zeiten des Ausgangs der Antike vorbildliches Ansehen ge-

1) Andre Beispiele f.Menexenos
,
Symposion) fiihrt Aristid. or. 46 p. 370 f.

Bind. an.
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nossen haben, und ein Gegenstand wie die platonischen Anachro-

nismen wiirde zu dem Platoniker Apuleius sebr gut passen. Jeden-

falls scheidet auch ffir diesen PuDkt Atbenaeus als Quelle aus, und

damit ist alles, was fur die Annahme einer Benutzung der Deipno-

sophisten durch Macrobius ins Feld gefiibrt worden ist, erledigt-

Denn wenn Hirzel (a. a. O. II 358), allerdings mit der vorsichtigen

Einscbrankung ‘sobald man iiberhaupt eine Beziehung des Macro-

bius auf Athenaios zugibt’, in der Wahl von Themen wie iiber

die angemessene Zahl der Gaste (I 7, 12) und iiber die Verwerf-

lichkeit der ludicrae voluptates beim Symposion (II 1,7 ff.) eine ver-

steckte Polemik des Macrobius gegen Athenaeus erblicken mochte '),

so wird dieser Vermutung dadurch der Boden entzogen, daB diese

— von Macrobius iibrigens nur fliichtig beriihrten — Fragen, wie

Plutarchs quaest. conv. V 5 (vgl. auch IY 3) und YII 9 (vgl. auch

VII 8) zeigen, zum eisernen Bestande der aojurooiaza itpo[Arietta

gehoren, so daB ihre Behandlung keiner besonderen Motivierung

durch polemische Bficksichten bedurfte, zumal Macrobius die Notiz

fiber die Zahl der Gaste bei Gellius (XIII 11) gebrauchsfertig vor-

fand und einfach abschreiben konnte.

1) DaB Macr. I 2, 12 mit Bezugnakme auf Athenaeus einen Tadel des Redens

iiber Essen und Trinken (d. b. der Erorterung culinarischer und verwandter

Fragen) ausspreche, ist nickt richtig; die Worte narrabo autem tibi non cibum

out potum, tametsi ea quoque ubertim casteque adfuerint, sed et quae vel in con-

viviis vel maxime extra mensam ab isdem per tot dies dicta sunt, in quantum

potero, animo repetam besagen doch nur, dafi der Berichterstatter von den gebo-

tenen Geniissen an Speise und Trank nickt erzahlen wolle, sondern nur von den

gepflogenen Gesprachen
;

diese selbst aber behandeln im 7. Buche sebr ausgiebig

auf Essen und Trinken bezugliche Fragen.
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Von

M. Pohlenz.

Vorgelegt in der Sitzung am 20. Dezember 1913 von F. Leo.

Im Jahre 1867 rnachte Max Treu in clem Gymnasialprogramm

von Jauer de Plutarehi libellis qui in codice Tischendorfiano YII

insunt auf eine Leipziger Handschrift aufmerksam, die auBer anderm

Plntarclis Schriften de profectibus in virtnte (im Corpus Planudeum

und der in dieses aufgenommenen Sammlung der eigentlichen Mo-

ralia Nr. 3) und de curiositate (Nr. 10) enthalt. Die Uberlieferung

schien ihm in beiden Abhandlungen sehr verschieden. Wahrend

namlich der Text in 10 recht schlecht sei und Interpolationen

zeige, sei der von 3 so vorziiglich, daB der Codex unter die besten

Textzeugen gerechnet werden musse. Dem Urteil liber 3 pflichtete

Hercher bei und zog daraus die Polgernngen in seiner ersten Aus-

gabe des ersten Bandes der Moralia. Anders urteilte Bernardakis

(I praef. XXXI), Er gewann die Uberzeugung, der Text sei in

3 und 10 sowie in der Abhandlung de adulatore et amico (7), die

in dem mit dem Lipsiensis eng verwandten Parisinus 121
1 (cf. Treu

de codicibus nonnullis Parisinis Plut. Moralium Jauer 1871 S. 5 If.)

mit 3 und 10 verbunden ist, aus derselben Quelle geflossen. Diese
Quelle sei vortrefflich, aber doch nur mit Vorsicht zu benutzen,

da es an Interpolationen nickt fehle.

Eiir die kritische Ausgabe der Moralia, die demnachst in der

Bibliotheca Teubneriana zu erscheinen beginnt, hat W. B. Paton
die Bearbeitung der Schriften 3 und 7 iibernommen, wahrend mir
de curiositate zufiel. Wir kamen beide bald zu der Uberzeugung,
daB in diesem Falle Bernardakis theoretisch richtiger genrteilt hat
als Treu, der die Uberlieferung noch nicht geniigend iiberschauen
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konnte. dafi er aber die Bedeutung dieser Uberlieferung noch weit

iiberschatzt and ihr praktisch besonders in de profectibus viel zu

grofien EinfluB auf die Herstellang des Textes eingeraumt hat.

Der Text der drei Abhandlnngen 3. 7. 10. wie er uns im Lipsien-

sis. Paris. 1 21 1 und andern Handschriften vorliegt, stammt tat-

sachlich ans derselben Quelle. Diese Quelle ist eine byzantinische

Recension etwa des dreizehnten Jahrhunderts, die einen Text fur

den hoheren Unterrickt liefern wollte und Plutarchs Worte nach

ihren Bediirfnissen willkiirlich zurecktstutzte. Fur die Plutareh-

ausgabe kommen daher ihre Lesarten nur da in Betracht, wo sie

aus der noch nieht interpolierten Vorlage stammen oder eine

richtige Conjeetur enthalten.

Da wir nach diesen Grundsatzen bei der kritischen Ausgabe

verfahren und die Recension — wir nennen sie A — in de curio-

sitate nur in ganz seltenen Fallen und auch in den beiden andern

Abhandlungen nur teilweise erwahnen, so sollen hier die Beweise

fiir die Richtigkeit unseres Urteils vorgelegt werden. Ich gehe

naturgemaB zunachst von de curiositate aus, benutze aber dabei

stets das Material, das Paton aus 3 und 7 mir zur Verfiigung

stellt, und iiberhaupt gehoren die folgenden Ausfiihrungen inhalt-

lich im selben Mafie Paton wie mir.

Zunachst gebe ich eine Liste der Handschriften, die diese

Recension enthalten:

3. 7. 10 stehen in

Laur. 56, 3 s. XV. Bandini II S. 295.

Paris. 1211 s. XIY. Treu de codicibus nonn. Parisinis Jauer

1871 S. 5.

Yat. 1534 A s. XIV. Forsters Libanius I p. 336

Vat. 2243 s. XIV. Forster I p. 281,

3. 10. 7 in

Laur. Redi 110 s. XV. Vitelli Studi italiani I S. 220. Wege-
haupt Plutarchstudien Progr. Cuxhaven 1906 S. 30,

3. 10 im

Tischendorfianus VII s. XIV. Treus S. 338 genanntes Pro-

gramm,

10. 3 im

Vaticanus 199 s. XIV. Wegehaupt a. a. 0. S. 19. Forsters Li-

banius II p. 200, Haase Serapeum XII S. 159 n. 126. Aischinis

ep. ed. Drerup p. 7,

10. 7 im

Harleianus 5660 s. XV. Drerup Isokrates p. XXXII,

Vaticanus 2250 s. XV,
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10 in

Berol. gr. 1617 (Verz. d. griech. Hdschr. I S. 92).

Das sind alles Miscellanhandschriften. Daneben ist die Re-
cension aucb in eigentliche Plutarchhandschriften eingedrungen

:

Matr. N 60 s. X1Y, gehort znr Planudesrecension, aber jeden-
falls in 10 zu A ’),

Neapol. gr. 350 III E 28, s. XV, Wegehanpt S. 25. Conta-
minierter Text, in 10. 7 (diese so zusammen) zn A,

Vatic. 1012 s. XIV, vgl. Wegehanpt S. 22, Text ans verschie-
denen Vorlagen, in 3. 7 (so znsammen am Anfang des zweiten
Teiles) zn A.

Teilweise sind die Lesarten der Recension aufgenommen in 7 in
Bern. 297 s. XV. Hagen I S. 315,

Berol. oct. gr. 15 s. XV, Verz. d. griech. Hdschr. II S. 226,
ebenso in 10 und 7 im

Ottob. 286 s. XVI/XVII, Feron-Battaglini S. 156,
Riccard. 86 s. XV/XVI, Vitelli Studi italiani II S. 529, beide

Male nnter Contamination mit dem Planudestext z
).

Endlich ist 3 im Ambr. 859 (C 126 inf.), dem Stammvater der
Planudeshandschriften, spater nach A corrigiert.

Dagegen gehoren nicht zu dieser Recension nach den Proben,
die ich habe, Laur. 57, 29 nnd Rice. 49, obwohl sie auch die Folge
7. 10 nnd 3. 10 haben.

Zwei Punkte verdienen hier gleich hervorgehoben zu werden.
Einmal laBt wohl die Tatsache, daB diese Textgestalt nirgends vor
dem yierzehnten Jahrhundert, dann aber sofort in einer grofien
Anzahl von Handschriften auftritt, einen WabrscheinlichkeitsschluB
anf den Zeitpunkt zu, wo sie entstanden oder jedenfalls zuerst
anfgetaucht ist. Zweitens ist es recht wichtig, daB sie uns ganz
vorwiegend in Miscellanhandschriften begegnet und offenbar von
da aus erst in die reinen Plutarchhandschriften eingedrnngen ist.
Interessant ist dabei, daB die drei oder zwei Plutarchschriften nns
meist in ganz bestimmter Verbindung mit andern Autoren begegnen.

Auf die Plutarchschriften 3. 7. 10 folgen namlieh unmittelbar
Aristides’ Panegyricus in Kyzikos, das Sendschreiben nnd die

1) Er bringt die Schriften in der Folge 10. 7. 3. Fur 7. 3 ist sein Text
nicht nachgepriift.

2) Umgekehrt hat der Harleianus oft die Lesarten der Yulgata von erster
Hand am Rande.
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Palinodie iiber Smyrna (27. 19. 20 Keil) in Laur. 56, 3 Vat. 1534A
2243 Tisch. 1

).

Jn beiden Vaticani treten dazu Libanins’ Legatio Menelai,

z. airXTjatiac, jrpoatpeivYjVTixc)? looXtavio und Briefe (collectio Laeape-

niana). Diese stehen auch im Sinaiticns, der nrspriinglieh mit dem
Tischendorfianus eine Handschrift bildete (Tischendorf Wiener
Jabrb. 1845 vgl. Forster Libanins I S. 335). Laur. 56, 3 hat diese

Schriften nicht, dafiir antler grammatischen Abhandlnngen, einem
Fragmente von Demosthenes’ z. zapa.zp=.a$eia<; nnd anderen
Schriften Epigramme und Briefe wie Vat. 1534 A, unter anderen
Brntusbriefe, die auch in diesem stehen, andrerseits die Vita Li-

banii des Eunapins, die auch im Vat. 2243 sich findet.

Libanins’ Briefe treffen wir neben den Plutarchschriften

auch im Riccard. 86, der sonst nichts enthalt, sowie im Vat. 199,

hier neben der Legatio Menelai, seiner [lovtoSia izi ’IooXtavqj und
IjcI Ntxo^Setcf, zu denen von Aristides wieder die Palinodie iiber

Smyrna, diesmal mit der Monodie iiber Smyrna und der Rede
xara rwv e£op)(oopiv(ov, femer aufier anderm einige andre Schriften

Plutarchs und Schriften Lukians treten.

Mit Libanius’ Apologie und Schriften von Lukian und
Aristides (sowie Platos Phaidon, Demosthenes’ Kranzrede

und christlichen Autoren, z. B. Basilius) verbinden sich Plutarch

10. 7 in Vat. 2250. Aristides’ de rhetorica Xoyo<; irpwTog tritt

auch im Rice. 49 zu Plutarch.

Im Vat. 1534 A steht noch Basilius’ Rede de legendis libris

gentilium. Mit dieser und mit Plutarch 10. 7 finden wir im Har-
leianus 5660 Isokrates ad Nicoclem, ad Demon, und Nicocles

zusammen. Ganz eng verwandt mit diesem Harleianus ist Laur.

57, 29, der von Plutarch (7. 10) und Isokrates dieselben Schriften

bringt, dazu Dialoge Lukians, die olynthischen Reden des De-
mosthenes sowie Epigramme, aber merkwiirdigerweise (jedenfalls

in 10) nicht den Text der A-Recension angenommen, sondern den
Vulgatatext des Planudes vorgezogen hat.

Abseits steht Par. 1211, der aufier den Plutarchschriften Ho-
milien, Verse und die Grammatik des Planudes hat. Aber
wenigstens diese Grammatik treffen wir im Laur. 56, 3 wieder 2

).

1) Tisch. gehdrt also, obwohl er 7 auslafit, ganz eng mit den drei ubrigen

Handschriften zusammen.

2) Laur. Redi 1 10 bat 3. 10. 7 fur sich und dann (von anderer Hand) Plat,

de Alexandri und de Romanorum fortuna, Ottob. 286 enthalt nur Plutarch 3. 10,

Berol. 1617 hat 10 inmitten aller mdglichen Excerpte und Schriften, Berol. oct. 15

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 3. 23
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Ieh denke. dieser Uberblick legt von vornherein den Gedanken

nahe, dad wir es hier mit Zusammenstellungen zu tun liaben, wie

wir sie auf grieehischem wie auf romischem Gebiete im Mittelalter

oft genug treffen, Zusammenstellungen. die fur die Zwecke des

hoheren Unterriclits Sehriften beliebter Autoren vereinigen, in

sich dabei aber natiirlich je naek den Neigungen der benutzenden

Lehrer variabel sind 1
).

Fiir den Text Plutarchs erweckt diese Herkunft nicbt groBes

Vertrauen. Das enthebt uns aber nicht der Pflicht ihn genau zu

prtifen. Urn eine sichere Grundlage zu haben, babe ich de curio-

sitate in Tisch. Par. 1211 Vat. 1584A 2243 Harl. vollstandig

collationiert, eine Collation des Berol. 1617 verdanke ich Nach-

stadt, von den iibrigen habe ich mir die Lesarten an einer Reihe

von wichtigen Stellen besorgt. Fiir de ad. et amico liat Paton

Paris. 1211 vollstandig, Harl. Vat. 1534. 2243. 2250 Ott. Berol. 15

Bern, teilweise, in de profectibus Paris. 1211 und Tisch. vollstandig

verglichen. Die Abweichungen dieser Handschriften unter einander

sind so gering 2
), da6 wir im Folgenden ganz davon absehen und

einfach mit dem A-Texte rechnen konneu, der sich iiberall mit

voller Sicherlieit herstellen laBt.

Wenden wir uns diesem nun zu, so sei zunachst gleich auf

eine Eigentiimlichkeit hingewiesen, die deutlich zeigt, daG der

Text fiir bestimmte Zwecke bearbeitet ist. Wie namlich unsre

castrierten Schulausgaben Stellen weglassen, die an die geistigen

Fahigkeiten des Schulers oder Lehrers zu hohe Anforderungen
stellen oder sonst AnstoB erregen, so finden sich auch im Texte
unsrer Recension Liicken, die nur durch bewuBte Streichung her-

vorgerufen sein konnen. So fehlt in de curiositate 3 III p. 337, 20
Bern, der fiir den Zusammenhang entbehrliche Hexameter Ivita ys

Ttoo Stayatvsd’ St’ h xojcpqj jita v.rjiih] vollstandig, in c. 7 p. 343, 21
die Verse ska [ioi axd7rtwv spsi,

£?' ok YS'fovaow ai kaXbastc ' xaara *(dp

JcoX'jJtpa7p.ov(oy vuv 6 v.atdpaxoc irsptxatsi 3
)

Plutarchschriften nebst einer griecliisehen Ubersetzung von Ciceros Cato maior,
Bernensis 297 bat 7 allein nebst Excerpten und Thukydidesreden.

1) Eine lebrreicbe Parallele liefert in mehr als einer Hinsicht das von Tafel
Die Uberlieferungsgeschicbte von Ovids Carolina amatoria verfolgt bis zura 11.

Jahrhundert Munchen 1910 nacbgewiesene Corpus, in dem Ovids Amoves oder
andere Liebesgedicbte mit anderen heidnisclien und cliristlichen Gedicbten ver-
einigt waren.

2) Zu beackten ist dabei, daB Berol. 15 Bern. Ott., wie gesagt, die Lesarten
der Recension nur zum Teile aufgenommen liaben.

3) -ob'j-pnpoviTjv vjv, wie Emperius herstellte, liaben Ambr. C 195 (I) und
Tat. 1309 (K), die iibrigen v5v mtlvinpapjovdiv.
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mitsamt dem einleitenden Xsywv, and ebenso ist in de ad. et am. 27

(I p. 164, 17) aXX’ o zt oi etaatto yeXoiiov ’ApYeloiatv gestrichen. Auch
das Fehlen des ganzen Satzes oo8s yap zb oovstSsvat zoic ytXot? zd

alaypd, zod-ev ye Si] zb aop.zpazzew xal aovaa)(Y)|Aovsiv atpetov kaziv (ib.

23 p. 165, 23—5) oder eines Passus wie apydiisvo'.— atroud'SVTa’ de

prof. 10 (I p. 196, 3—5) ist gewifi nicht dureh bloBes Sehreibver-

sehen za erklaren. da jeder aufiere AnlaB zum Ausfall fehlte.

Freilich sind die Grtinde. die zur Weglassung bestimmt haben,

hier nicht fur uns zu erkennen. Klarer liegt die Sache de curios.

7 (III p.342,22). Port bieten die meisten Handschriften: (pipe

yap 'Hpo^tXov rj ’Epaaiozpazov rj zov ’AoxX^mov aotov, or’ r
(
v avdpwjroc,

eyo'jza. zd ^appaxa xal ta Spyava, xaz’ olxtav zapiazdtxzvov avaxplvetv,

|j.yj tts s’ysi abpiyya zepi SaxtoXtov rj yovi) xapxtvov Iv batipa. Wenn
hier A nicht bio6 Iv hozipa weglafit, sondern auch SaxtoX'ov (6 8k

SaxtoXtoc Ivrepou piv tsXoc 68oc 8k zm lx xo'.Xtac jrepittwv Pollux

II, 210) in SaxtoXov andert, so ist die Ausgabe in usum Delphini

wohl nicht za verkennen (so schon Treu). Amiisanter ist noch

eine Stelle in de ad. et am. 32 (I p. 171,26): rpaaza 81 zpszet ya-

p.stfjC axooooavjs avSpa xal zaidiov Iv fyei zazipa xal IpaarijV Ipwpsvoo

wapdvto? 7j Yvcoptpwv 8c3aaxaXov arcoxaXojrts’.v * Igtatavtat yap bzo Xbzyz

xal cjpyfjc; IXsYydpsvot zap’ oi? eoooxipsiv a£iooo'.v. Denn wenn hier

in A die Worte rj Y^wpljunv StSaaxaXov fehlen, so sieht darin Paton

gewifi mit Recht das Werk des humorlosen Schulmeisters, der die

Gefahrdung seiner Autoritat befiirchtete.

Priifen wir nun den Text der Recension im ganzen, so ist auf

den ersten Blick deatlich, dafi dieser ans derselben Quelle stammt

wie unsre sonstigen Handschriften. Um nur einen Fehler zu er-

wahnen, den er mit dieser gemeinsam hat, lesen wir auch hier in

de curios. 1 (p. 335, 6) oaaov 5Swp xat’ ’AXtCovo? i) Spooc dpjpi zi-

TTjXa. Dafi dieser Vers corrupt ist, zeigt das Fehlen der Casur.

Deshalb ist sehr bemerkenswert eine Yariante, die sich in Marc.

427 nnd in 250 findet, wo die Stelle freilich nur auf einem jungen

Ersatzblatte in einer mit 427 eng verwandten Gestalt steht. Dort

ist namlich nach ’ AXtCovoc eingefiigt sopoyopoio, und es konnte wohl

bei dem Dichter etwa gestanden haben:

oaoov SStop xat’ ’AXc£ovoc sopoyopoio.

rj 8poo? ap/pl jrsnjXa . .

.

Aber solange wir mit ’AX’Cdvoc nichts anzufangen wissen '), bleibt

das natiirlich unsicher.

1) An sich kann sehr wohl hier der Name einer stark hew asserten Talland-

schaft stehen.

23 *
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Innerhalb unsrer Uberlieferung gehorte die Yorlage von A in

10 zusammen mit den voitreffliehen Handschriften G (Barb. II, 3),

X (Marc. 250), I (Ambr. C 195 inf.), K (Vat. 1309). So bieten

A G X I K 337, 25 xattot to 72 (xaitoi 72 16 rell.), 343, 16 [idXXov

sj*.{3Xs7tot)Oi (sp.pX. p.aXXov rell.), 344, 8 0002 trapsXYjXo&a? (00 trap. rell.),

354. 19 7sveadai ^^svijadai rell.). Mit G X bietet A auBer 336,

8

7ioXojtpa7[iovd)v (iroXorcpd7p,(ov rell.) besonders das von Reiske mit

Recht geforderte IxitTibasi? r^sp-ovtwv 341, 3 (f^ejtovwv rell.). Anch
das von Treu hervorgehobene jnjyavijaaailat am Anfang der Schrift

(334, 6) ist eine alte Variante fiir die A mit G nnd K
(der aber am Rande von erster Hand anch 2p7aoaad«i bietet) ge-

mein hat 1

). DaB endlich G in 10 der nachste Verwandte ist, zeigt

anBer der Form xarav^Xtoas 340, 5 besonders e. 15 (p. 353, 7), wo
G A lesen : too? Ssop.00? toi? 680001 §ca(3'.j3pd)axovTs?, wahrend alle

iibrigen die Stellung toi? oSooot too? o£<jp.oo? 8 . bieten. Endlich sei

hier noch der Schlofi von c. 11 (348, 21 ff.) besprochen : mansp 7dp

ot dsxoi xal 01 Xsovts? iv T<jj JcspiroxTotv cooTp&pooaiv stow too? ovoya?,

tva p.-rj TtjV ajtp/rjv aoTtbv xoti rijv ofcoTTjTa xotTaTptpwatv, ooto> to jtoXo-

zpa7pov too cptXop.a\foo? a%p.^v T'.va v.ai aTop.ojp.a vopttCovTS? gystv pq
xaTavaXtaxtoptsv \vrfi’ d^ap.

1
SXov(op.2V h toi? dypTjOTot?. So bietet den

SchluB der Stelle richtig G. In X ist im letzten Worte das a
ausgefallen nnd sv ToicypvjOTOt? geschrieben. Dieses Versehen hat

in den iibrigen Handschriften znr Corruptel yetptoTOi? gefiibrt. Nur
in A ist noch das richtige dypvjoToi? bewahrt, das auBerdem sich

bloB als Yariante in A findet nnd in X durch die kritische Be-
arbeitung des Correctors X 3 hergestellt ist 2

). AuBerdem war u.7]S’

d7cap.pX6v(D[j.ev nach xaTavaXtox(j>p.sv im Archetypon der Handschriften
ausgefallen und fehlt deshalb in einem groBen Teile von diesen

(den beiden Moscuenses, dem Florentiner Palimpsest, C 1 Vind. al.),

im ersten Moscuensis ist es an richtiger Stelle eingefiigt und steht

dort auch in G X K I, wahrend A und D, denen Bernardakis folgt,

es falschlich am SchluB nachtragen.

Dasselbe Manuscript war die Yorlage von A in de adulatore
et amico. Hier tritt die Verwandtschaft mit G sogar noch viel

starker hervor, und hier liegt die Sache so, daB A, wo es seine

Vorlage wiedergibt, zu den besten Zeugen der Uberlieferung gehort
und der Text haufig auf G A basiert werden muB und in manchen

1) Richtig ist aber nicht, da dieses nicht neben dem Objekt
einen Pradikatsaccusativ zu sich nimmt.

2) Unsicker ist der Florentiner Palimpsest (L). Nach der fur mich ange-
fertigten Collation von Mosc. 1 miifite auch dieser d-ypr^Tot; haben, doch bedarf
die Stelle der Nacbprufung.



eine byzantinische Recension Plutarchischer Schriften. 345

Fallen, wo Gr Versehen hat, gezweifelt werden kann, ob bier nicht

A allein ans Uberlieferang das Richtige hat. In de profectibns

dagegen stammte die Vorlage von A selbst schon aus einer Re-

cension, deren Lesarten besonders im Parisinus 1955 (C) und im

Venetus X von den Correetoren C 2 X 3 eingetragen sind. Auf das

Vorlegen von Einzelstellen konnen wir bier an dieser Stelle ver-

zichten, da diese Lesarten im Apparat Beriicksichtigung finden

miissen und der erste Band der Moralia, der diese beiden Ab-
handlnngen enthalt, schon demnachst erscheinen wird.

Die Recension, aus der die Vorlage von A in de profectibns

stammte, war von einem tfichtigen Grelehrten gemacht, und seine

Conjecturen sind es, die vor allem in de profectibns in modemer
Zeit Beifall gefunden haben. Aber aueh in 7 und 10 sind es fast

ausschliefilich die aus der Vorlage von A stammenden Lesarten,

die seinen Ruf begriindet haben, weil man sie falsehlich fur Sonder-

lesarten dieser Recension hielt. Unser Urteil uber diese muB aber

natiirlich von den zahlreichen Varianten abhiingen, die sich aus-

schliefilich in ihr finden. Absehen werden wir dabei von den zu-

falligen Verschreibungen (wie ta piv saxtv aro <p&dvot> xaxa 7jp.epa

ffir xaxa xsipeva de cur. 1 p. 335, 13) wie auch Weglassungen.

Diese sind allerdings so zahlreich, daB man auch abgesehen von

den schon vorhin S. 342 beruhrten Fallen haufig an eine Absicht,

sei es auch nur die der Kfirzung, glauben mocbte, besonders wenn
es sich um das Weglassen der Halfte eines zweigliedrigen Aus-

drucks handelt 1
). Jedenfalls tritt uns diese Eigentfimlichkeit in

alien drei Schriften in derselben Weise entgegen, sodaB sich auch

darin die Einheitlichkeit dieser Uberlieferang zeigt. Um einige

Beispiele anzufubren, fehlen in de ad. et am. 2 (I p. 119, 19) re

xai irpaYjJ.atwv naeh ol'xtov, 3 p. 123, 1 av p.r, Tcxps'/wp-'j 9 p. 129, 5

xai aovrj&siav nach §>’ 6fuXiav, lip. 133, 11 der zweite Teil des

Verses o Svj piytomv o'5a>5sv, 13 p. 137, 25 xf
t
<; avaialbjoias, in de

prof. 5 p. 188, 11 pctS'w? tov aXov xai zwischen StaXtxoat und rijv

a57j{j.ovtav, 9 p. 193, 27 xai tstoyoipivov, 10 p. 194, 21 Sxaorov, p. 195,

1

xai axpoaxwv nach iiratvstdiv, 12 p. 200, 13 xai oeXoyov nach ®avxaou-

xov und 16 6 vopo?, 14 p. 204,7 <ptXeiv xai vor aY«5tav, endlich in

de curiositate z. B. in c. 9 III p. 345, 17 xai Ypdp.p.ara xai a<ppaYt§ac

nach iittatoXAc und 27 xai srapa'ppoaovirjs nach paviac, 12 p. 349,3

xaUaxsp xstPl JtsptcpY^ nach twv svco? ijttSpaTtsoflm und v. 20

xai TrspiaYopivoD? nach Tpa-/7jX'Copivoos, 351, 26 si? aroma. In c. 10

1) Teilweise konnen aucb die nachher zu besprechenden rbythmischen Grunde

raitsprechen.
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schreibt Plutarch : Wenn jemand sich aus den Schriften der Alten

die schleehtesten Stellen anssuchen wollte. djrpiTti)? xai avw^sXi,?

6 IHiaaopiopo? abxoo tor; aXXoxplcjy; dpapxT]p.aTit>v\ So lesen tadelfrei

die meisten Handschriften. Die interpolierte Uberlieferong von D
and der 0-Klasse (Brux. 40 Ambr. Q, 89 Ven. 511). der Bernar-

dakis folgt, bietet sehlechter thjaaopbc aoToo (0 auTco) fspav aXXotptwv

ap.ap'rr
j
p.aT(ov. A hat auch dTjaaopo? aotoo, laBt aber die drei letzten

Worte einfaeh weg.

Der wahre Charakter von A tritt aber erst da zu Tage, wo
zweifellos bewnfite Abweichnngen von der Vulgata vorliegen.

VerhaltnismaBig harmlos ist es dabei, wenn de curios. 8 p. 344, 17

6 TWV Ooopltov vopodexr,? zum Gesetzgeber der Tyrier gemacht wird

oder wenn mehrfaeh die Stellung des attributiven Genetivs ge-

andert wird (z. B de ad. 10,1 p. 131,8 to too xoXaxo? oopcapa fiir

to ao<picspa too x , de cur. 3 p. 338, 23 6 too -oXo-pdppovo? voo? fiir

too jtoX. 6 vooc, 9 p. 345, 20 r/j? too |3aa’Xiwc sxtaroX^c fiir xvj? Ijt’.-

atoX^c too |3oia.). Ebenso wird es nicht wundernehmen, wenn im

Homervers de prof. 11 p. 199, 21 oot’ d'ppovt 'pwxi soixa? das pro-

saische avSpi eingesetzt ist oder wenn gelegentlich eine Partikel

zugefiigt wird. So setzt A de cur. 4 p. 339, 12 in zb. -^dp vjSujTx

xal x.aXXiaTa xwv jBa-v.Xstov I£io itpoxsixai mil Ilucksieht auf das fol-

gende el os ein pev vor -pip ein, und das Gleiche findet sich noch

viel offer in den beiden andern Schriften. In de profectibus zahlt

Paton acht Falle
,
wo ein solches psv interpoliert ist (z, B. I

p. 203, 11, wo fiir jravxa? ein Ttdvxac psv eingesetzt ist), in de

adulatore sechs. In c. 8 schildert Plutarch plastisch den Eifer

des Neugierigen, der nach der Stadt kommt und jeden Bekannten
stiirmisch ausfragt — oo pip; aXX’ dv psv ri? iyr

A x>. toiootqv sljrsfv,

xaxaj3a? aft6 too unroo os^mxjapsvo? xxTa'piXvjoa? sottjxsv xxoocbpsvo?.

A hat hier das malende dreigliedrige Asyndeton () nicht verstanden

und fiigt xal vor xaTaaiX^oac zu. das von da aus seinen Eingang
in die Ausgaben gefunden hat.

Wichtiger ist die Stelle, die im Anfang von c. 8 unmittelbar
vorhergeht. Da heifit es p. 344, 1 von den Xeugierigen: el? to

Sevppa xal Tip; ayopav xal too? Xipeva? wtfoovxai. Das Wort Ssi^pa

hat den Byzantinem, denen die Bedeutung Warenhorse‘ unbekannt
war, viele Schwierigkeiten gemacht. Wahrend daher die alten

Handschriften (Palimpsest L und Paris. C, ferner X 1 Urb. 98 Y W
Mosc. 2 und wohl auch 1 von erster Hand) das Wort unangetastet

1) Vgl. etwa de ad. *20 (l p. 150, 4) st yy Xot'.ftivojj ev :7 vTO'j; lirt»)'jpo5vTe;

'Svats^’jvTOuvTS; 'zroose/AttivTE;, o v.o/.a^ ov> \t̂ 5zTat.
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lassen, findet sich im Mazarineus am Rande die Conjectur otaat

p%a 9-swv, mid diese Worte sind in Ss (Vat. 264 und 1212) in

den Text gedrongen, sodafi dort steht Set^a oip.at jBfyia ikmv xai

tr,v etc. Der engste Verwandte dieser Handschriften D hat einfach

die Conjectur eingesetzt und dieselbe findet sich dann in I K,
der 0-Klasse, sowie im Moscuensis von zweiter Hand und dem-

entsprechend im Planudeum. A dagegen hat eine andre Conjectur,

tov S'ijixov, die auch von dem Corrector von C und X aufgenommen ist.

In c. 2 p. 337, 1 bieten G W (Vind. 73), 0 und das Planudeum
nach der zweiten Hand des Moscuensis: xai ’Aptaranros ’OXojmdKJiv

Ta^o|id)(<]) anji(jaXwv ijptava tt Smxpanjc StaXr/ofxsvGs outto too? vsoog

SiattJhjoi. Fur veoog, das vortrefflich die empfangliche Jugend be-

zeichnet, haben L C

1

X Y M (Mosc. 1) N (Mosc. 2) sowie Maz. S und
andre die leichte Corruptel &sou? oder &=ou?. Daraufhin ist einmal

die Conjectur too? ’A&Tjvaioo? gemacht worden (IK Marc. 427 D
und danach Bernardakis l

)) ;
hiibscher ist too? (kata?, das in A steht

und tatsachlich, wie Treu im Anschlufi an Wyttenbach zu Mor. 41a
hervorhebt, der Bedeutung ,H6rer‘ gelegentlich nahe kommt, frei-

lich aber doch dann nur den Horer einer Epideixis, nicht den
Gesprachspartner des Sokrates bezeichnen konnte. — In c. 12

p. 350, 8 hatte die Vorlage von A gewifi wie die meisten Hand-

schriften: odsv sxetvo
;
j,£v <{)eu5ds sort, to A7j[xdxp:tov sxooatw? afiiaxi

ta? aicsp£’ad|j,£vov si? eaoTCtpov iropwO-ev xai t7]v arc
3
aotwv ava-

xXaaiv Se£ap.evov. Mit Recht nahm der Urheber der Recension hier

AnstoB, anderte aber an falscher Stelle, indem er aotoo fiir a&twv

einsetzte, das wegen des Hiates unrnbglich ist. Das Richtige bieten

G IK mit eaorcpa jtopwdivta (X hat Sootctpov, aber hinter Jiopto&sv

eine Rasur von 2 Buchstaben, also urspriinglich wohl auch tropw-

devra
)
T
). — Interessant ist auch eine Stelle im letzten Kapitel.

Dort heifit es in den meisten Handschriften p. 354, 2: wtaxoooxa

?

p.sv obv Jtpwto? say_$v 6 vso? Aapeio?. Dafi hier vso? nicht die scharfe

Bezeichnung des Regenten gibt, die man erwartet 3
), hat der By-

zantiner ganz richtig empfunden, aber sein Ttpwto? wird niemand

1) Era Gegensatz zwischen Olympia und Athen ist von Plutarch naturlicb

nicht beabsichtigt.

2) An loourpa zopcoBEvta, wofur Diels in den Vors.-
1

saoirxp^v -opt dvri-Kfl^v

mit unzulassigem Hiat (und wohl auch zu schwachera Sinn) bietet, ist kaum An-

stoB zu nehmen. Gedacht ist an Hohlspiegel, von denen Plutarch de facie 937 a

sagt : xd v.vj.'i xtiiv ctf&zxptov Eoxovioxtpav zoiei tt,c zpo7jyoo;.iLEVTj; aoyTj? Try) dvauXtu-

ptv7)v, totSTE vtctl ykbyat dvarEpzECi zoD.dxt;.

3) (
Darius minor', das die Ubersetzungen bieten, paBt schon deshalb nicht,

tveil es drei Herrscher des Namens gab. Avxtyovoj b yipmv ist anders zu beurteilen.
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annehmeu. Um so einleuchtender ist die Lesart von G, der anch

sonst nicht selten aus einem Seitenkanal allein das Urspriingliche

bewahrt hat 1

),
o vd&o; Aapato; (iiber diesen Beinamen des zweiten

Dareios vgl. Swoboda in der Realencyclopadie IV, 2200), zumal

dabei auch die Verderbnis zu NGOC sich leicht erklart

2

). Unmittel-

bar darauf hat A das durch v. Dionis 28 gesicherte too? ok ttpoaa-

ymyidav; ans begreiflichen Griinden dureh too; Sk zpoazywyixG ersetzt s
).

Endlich sei wenigstens eine Stelle aus de adnlatore angefuhrt.

Dort hat A p. 138, 28 ff. : otkw; 6 (piXog, av nc v) Saravrjv vj xtvSovov

r
t

jtovov lyooaa /psta 'xaTaXap^av^, irpcbto; a£tot 'xaX=ta£)-ai, offenbar

aus der Vorlage, da auch G W d£iol bieten, Avahrend alle ubrigen

aguuv richtig haben. Der Redactor von A zog daraus die Con-

sequenz und anderte auch im Folgenden : Sttod os jrpdasoTiv ata/ovt]

p.6vov, lay zat <j;stdic&at Trapattoojisvo; in irapatrstTat.

Die Conjecturen von A, die Avir bisher besprochen haben,

waren unrichtig; aber die Art, Avie der Byzantiner an Lesarten

seiner Vorlage AnstoB nahm und sic zu bessern suchte, zeugte

jedenfalls von gevvissem Scharfsinn und Uberlegung. Es ist zu

erwarten, dafi einem solchen Manne auch gelegentlich eine wirk-

liche Verbesserung gelang. Hierhin recline ich in de curios, be-

sonders in c. 10 1310. 14) : law; av aoxw to rcpa'ffta trpoaatatTj, avo,

1) Eine grotie Auzahl von Belegen vird dev erste Band der Moralia bieten.

Sonst fiihre ich an de cob. ira 2 (III p. 181. 13) >/ i-iocj o'jcr/.ivjj-o; o (bp.o; u>v

(die ubrigen mit fliat iup’ Irspov o t)o,ui; 5. wv), 6 (p. 186,5) ylvrp
(
= S 2

,
die

ubr. ay/Ary), 10 (194,2) Saripou too Hctptvj wie Stobaeus 20,58 (too Ivii'm fehlt

sonst), de frat. am. 13 (259,5) dvs/.siilspov •yzitj.w (Hz. i-iu.. die ubr., tgl. nachher

eXeu&ipeov evTipwv).

2) Erst bei der Lesart vv!)oj tritt lienor. « arum Plutarch hinzufugt : d-WTiv
jaurep xat rctvTz; usoptupsw; zed oevotxtu;.

3) In den Sophoklesverscn p 517 D (fr. 7y7), -,vo Menelaos sein Gesrhick
mit dem Wechsel des Momles vergleiclit, der

i; dbtf.vj -pui-yj spystat viz

zzXXovo’jyz zzt v/.r,po'jp.7,/
•

ywTzv zb'r,; i’jy^zxzdzy tpavp,

~z/.iv vtzppe? zazt (jlTjQsv cpyexat,

bat A iur ojT-/,; die Interpolation au9t;. Dagegeu bietet es gleich darauf eipevea-

Td-r, mit der Mehrzabl der Handschriften. I> B haben bier die Lesart ebtrpeireijTotTij,

die auch ton modernen Pliilologen vermutet worden ist. Sie ist an sich unan-

stofiig, tvenn auch nicht sehr hezeichnend. Aber da auch vita Demetr. 45 und
Aet. Rom. 282 b nur t

:rjvitzzdzr
t
in den Handschriften stebt, kann man nur dieses

als Uberlielerung anselien. Ist es zu kiihn tbya'itzzizr^ vorzuschlagen, das zwar
nirgends belegt, aber durch yavo; und die zahlreichen von diesem Worte bei den
Tragikern torkommeuden Ableitungen nabegelegt wirdV (Im selben Sinne bat

Plutarch Sept. Sap. Com. p. Idle vom Monde EypEyp,; ).
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wie es scheint, alle iibrigen Handschriften ®poataeq bieten. Dazu

kommt der Anfang von c. 7 : Ootoj S’ exdottp Xorcirjpov sattv -q xm

itspi aotov xaxwv avaxaXotja?, wars JtoXXoo? dirodavstv rcpotspov tj Ssi£at

Tt v(bv airopputeav voaTj'j.atcnv iatpot?. So liest man in den meisten

Handschriften. Aber hatte Plutarch eine Tatsaehe aus der Yer-

gangenheit anfiihren wollen, so hatte er gewiB etwa gesagt Sap

dtrl&avov -qo-q jroXXot. Soil aber der Satz allgemein gelten, laBt

sich beim Infinitiv das av, das A zufiigt, nicht wohl entbehren.

DaB aber dieses av in A nicht aus der Vorlage stammt, sondern

naehtraglich zngefiigt ist, gewiB aus Conjectur, das spricht sich

hier deutlich darin aus, daB das av an verschiedenen Stellen ein-

gesetzt ist. Der Tischendorfianus und der Berolinensis haben es

vor, die iibrigen — wohl richtiger, da dadnrch ein starkerer Ton

auf das Yerbum fallt — nach ajro&avstv. In derselben Weise ist

auch in de profeetibus 10 (197, 1) das av in <p&syyo\Lkvo'> 8’av otxoooat

^roO-^as'.ac richtig in A erganzt l
). Sieher richtig ist endlich in c. 12

p. 349, 4 die Lesung to too Esvoxpatoo? t'/mu=v npoystpov, 8; I'pq

p,7)Ssv 8iatp®pstv too? zoSa? r
t
too; o’tdaXnoo? si? aXXotpiav oixtav ti&£-

vat, wo die meisten Handschriften auch vor too? rcooa? falschlich

ein fj haben. Aber hier steht A wohl unter dem EinfluB der

0-Klasse, in der auch das -q fehlt. Mit 0 und D hat A auch das

richtige xai avso 8k xqc xatapa? taut?]? in c. 10 p. 34o, 24, wo die

iibrigen 8s weglassen. Dagegen ist eine andre Lesart, die A mit

0 D und X bietet und Bernardakis aufgenommen hat, zu verwerfen.

In c. 2 schildert namlich Plutarch p. 336, 19 fl‘. die Neugier fol-

gendermaBen : ijp.et? SI . . . stspoo? •/svsaXoYoop.sv, ott too -/citovo? 6

jtditTto? r,v Xopo?, 0patta S’ •

q

ttqO’YJ (tttihj A lalseh mit anderen

Hdschr.), 6 Sstva S’ o'pstXtt tdXavta tpta xai too? toxoo? oox attoSI-

Scoxsv. Hier malt am SchluB doch das Perfektum so anschaulich

den Zustand, wo der andre die Zinsen noch schuldig ist, daB es

entschieden dem aJtlSwxsv von A 0 D X vorzuziehen ist. Im

nachsten Kapitel ware p. 337, 17 an sich die Lesart von A durch-

aus brauchbar: o>? yap opvt? Iv olxta xpof-qg rcoXXij? 7tapaxstpivii]? si?

•/coviav xataooaa axaXsost xtX. Aber da alle iibrigen Handschriften

die tadellose Lesart haben -oXXaxi? tpotpij? icapaxeipAv*]?

%

so miissen

wir in A nach seiner sonstigen Besckaffenheit eine willkiirliche

Anderung annehmen, die damit zusammenhangt, daB A nach axa-

1) Andre Conjecturen von A, die Paton dort in den Text aufnimmt, sind

183,27 too Xoyou fur i-o too Myov, 189, 14 e'’A9t,viuv fur It. BrjViv, 197, 14 jiveaSLi

fiir yevte&ai, 202, 8 vvv Irt9. fur vov p-zv

2) Der Corrector von X liat itst; ausradiert und nach dem Texte von A

•?,; ubergeschrieben.
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Xsosi, wie sehon S. 342 erwahnt. den Yers Iv9-a */s icoo 3ta<palvsvk

at’ sv xotrplr, p.ia xpidfj gestrichen hat 1
). Jedenfalls ist es un-

methodisch, wenn Bernardakis hier beide Lesarten contaminiert

and troXXaxi? zuvs'ffi JroXXfj? sehreibt. Er verfahrt damit nicht

besser als der Ottob. 286, der die Lesarten von A und der Vnl-

gata ofter contaminiert, hier aber troXXaxi? wie lioXXfj? streicht,

weil beide in je einer Klasse fehlten.

Bisher haben wir aber den Punkt noch garnicht beriihrt, der

erst der A-Recension ihren eigentlichen Charakter aufdriickt. Das

sind die Abweiehungen in der Wortstellnng, die sich dnrch aUe

drei Abhandlungen Plntarchs gleichmafiig hindurchziehen. Ich lege

fur einige Partieen das volistandige Material vor, zunachst ans

dem Anfang von de adnlatore et amico:

I, 118, 5 +2
) Sixatov oo8

5

dSsxaoxov slvai Vulgo — 3. slvai oo3
;

a3s«

xaaxov A
10 soipos? syovxi xfjv cptXaoxiav — xfjv cpiX. soiids? eyovxi

119, 1 *si os Srj iLt&v yj akrfts’.oi — si 3s aXi/dsia Deiov

11 *ot>x av r
t
v ooxw Sstvov o5Ss Soo^oXaxxov — oox av f

(
v asivov

ooxw? oo3e 3oa^p.
3
)

120, 15 *st? rijv xpiaiv atroXXovxs? iaoxoo? xai SiasdeipovTs? — arcoX-

Xovxe? saotoo? sis rrjv xpiaiv xai Stayd.

121, 6 *o~s3osxo tat? v/oovai? — rate vjSovat? orcsdosxo

13 *w? xoXaxsoovxa? aitXw? ’Vpopaxsov — oyopaxsov w? xoXaxso-

ovxa?

23 *pjd’ •JjSovg pz/jt’ l7raivto Statpspoosiv — p.7jx’ 37ralv<p [xyjd’

•/jSovjj Statp.

24 sv oxoopviai? xai 3'axoviat? ttoXXdxt? — sv ox. troXXaxt? xai

Staxoviat?

122, 2 *xoXaxa? vop.lCwp.sv — vop.lCwp.sv xoXaxa?

4 **/(*/vetai xaxaSr/Xo? — xaxaS'/jXo? '/ivEtat

9 tp4*eC*v r/xoxXoopivoo? — I'/xoxXoopivoo? xparcsCav

10 *oo? oo scop oo aiSapo? ot)3s yaXx6? slpyst (p.7j
yotxav ini Sei-

7r;ov) — oo? oots yaXxoc o’ixs xop ooxe oiSapo? sip*/si

123, 25 *a7roo3aaxtx8? asi cpaivsa&ai xai aoxvo? xai sepodopo? — o. a.

xai d. xal jr. caivsadai

1) Ohne die Anderung r.oXXtjs vviirde naeh dem Wegbleiben von pda xpibr,

der Gegensatz von Fulle und Einzelheit, der wegen des Hauptsatzes erwiinscht
ist, tatsiichlieh nicht berauskommen.

2) Tiber die Bedeutung von + und * nachher.

3) 119,22 hat die A ulgata oeojaevov rpovot’aj, A, aber auch AV jepovoiac 8eo-

pevov. Ebenso nachher 121,6x6 ifib jMjoapLoij -.poaiEpievjjv vulgo, pqSapou to +fib
~poaupevr

(
v A mit G. Solche Stellen diirfen naturlich nicht mitgeziihlt werden.
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125, 1 *ya:poooav £jrttvj?Eoji,aai — szit7jSsbfi.aai yatpoooav

22 *oox wv op.otoc ooSs -/qvojisvo? — oox wv o65e 7 tv. 3jj.ot.oc

126, 16 Hxaapjveosi xal itEptpdXXstat tbv xovry/ov — toy xovvjfbv ixa.

xal izspifl

127, 8 *xal XV]\lv] xat sovj&Eta xxtsoys — -/.at soTj&sta xai XYjtb

j

xateays

12 *jt,st EOtpavtEXtas £wv xal ydpito? — put
1

sox. xai ydpttos Cwv

20 *to TtpoaYjxov r
(
doc abtots dvravtayob — to itp. abtoi? TjO-oc

djravtayoo

128, 1 *o>? apsoxovtac s|*tyv>]c 7tpoats;j.$vos — £|. xpoa. w? apso-

xovta?

129, 10 '’tpayoTijta tvjs awvijs — tijs cpwv^s ta/btvjta

11
+
ditb twv Yjftwv xat onto twv {3iwv dvaXajt.j3dvovtsc — ottro twv

piwv x. a. t. Yjxkbv avaX.

16 *ooSsv aitoXstreet twv alaypwv xjt,i;j.7jtov — twv aioypwv ooSev

ajjttjivjtov xJtoXst7tst

26 *dy>}saD-at xai oooxoXatvstv tot? ajt.aptvjjj.aoi twv ytXwv —
ay&so3-at tot? apt. t. tptXwv xal §oax.

131, 5 *w; EoroXi's cpvjatv — w? tpvjotv EoxoXt?

8 *tb 06'ptojJia too xoXaxo? — to too xoXaxo; aoptajj.a

9 [).i[iYjtxi too xoXaxsooji.svoo — too xoXax. jt.tjj.Yjtx’.

10 *3tatpoXdtTst rijv oitEpoyTjv ixstvw — rr
(
v oicepoyijv sxetvw

Sia'poXdttEt

11 aots CvjXos ooSsts loti jtpos aXX/jXoo; oots sdovos — oots . . .

lottv ootE tpHovos jcpoc aXXvjXooi;

20 [J.aiVEoO'at S’ aotov — aotbv 3s jiatVEollat.

Aus de profectibus wahle ich eine Partie aus der Mitte, p. 192— 198:

192, 13 *ot os dswjt.svot powotv Vnlgo — ot 0-swjj.svo: 51 JBowoiv A
18 *s£ej3aXs tfjs xvjpac to Ttotvjptov — tvjc TtYjpa? i£spaXs t6 trot.

27 ody^ata xotoovts? — xotoovts? od^p-ata

193, 8 *5ta too ato'p.ato? irpoa'pspwv — Ttpoaipspwv 5td too atdjiato?

26 *jt.avtxo6 xal dvoujtoo — dvovjtoo xai jj.avtxoo

194, 14 djt,stpov s£svsyxwv — ££sveyxwv ocjj.stpov

16 taotYj t^ Jtpoovjyopioj — rjj jtpoovjyoploj taong

23 *svsatt to irpos aXvj&stav — to vrpo? dXvjUstav Ivsatt

195, 9 *lv Et5»Xotc xat oxtatc psjj.p6jj.Evos — lv oxtat? xal stSwXoi?

psjt.p.

23 *tdc tEp-jitas s&iC6[t.svov XajJLpdvstv — Xxjijldvstv td? tsp<}ita<;

I3tC6jj.svov

197, 2 *xpos aXXvjXoos wdoojisvot oovtaatv — oovtaat xpo; dXXvjXooc

W’&OOJJ.SVOt

6 *xal dpaa>Jtrjta xat XaXtdv — xai XaXtdv xat #pao6tyjta
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197, 24 *u~6 too oyodpa voasiv [tyjS’ or. voaooaiv aia&avdp,svoi — {UjS’

or voaooaiv Giro too a'poSpa voastv alad-avofiEvoi

198, 9 *ky.rp=>y(0 '. rrjv xaxiav — ty}v xaxiav sxysoYOi

14 *xai ©frdvooc xai xaxoYjfrsiac xai (AixpoXoYiac xai ^iXiqSoviac

— xai juxpoXo'/'la? xai 'fiXr^oviac xai xaxoYj&siac xai ©ftovooc

19 *ab[iy/zvj te xai xaxiCsiv xoapravovTa — aX'/ovjtv ajj.aptd-

vovTa xai xaxl£eiv

25 *ty]c p.o/i>Yjpia<: piaXXov — p.aXXov tyjc |ioy!)T]ptac.

In de curiositate bieten die letzten Seiten folgende Beispiele

:

347, 6 *p.vvjfj.7jv -sp'/fspooaiv Vulgo — jrspt^spoaoi avrjarjv A
15 *iav aovE/wc tic k~v(d:{\ (so X G u. a., ircaYTj andre, X

laBt r.c weg) toi? toiootoic aono (so X G u. a., aorooc

richtig MTK0J ttsajiaai — lav aovsywc siraYaYY; Ta toi-

aota Taic o'|/=ai

24 *TaoTr
j
v tt

(
v sYXpdtstav — rrjv ey7-- taoTYjv

348, 6 *Tfj d'jjs'. zapatpsysty — -aparpiysiv tf
(

o<[isi

(iiber 348, 26 vgl. oben S. 344)

349, 14 *{tsaaap.svoc siaeXaovovTa tov dXopur.ovixrjv Auocnnrov sy’ ap-

fj.atoc — ttsaa. i'f’ apu-aTOC sia. t. 6. A.

23 e£w psp.Jssafl'ai tyjv aia&Tjaiv — t. alaftijoiv e£a> pip.pea9-ai

351,1.2 *ojraxooEtv t<j> Xoy'.o;k>> aovE0T£dp.EVOv — t. Xoy- aovsthCdp,svov

ojraxoosiv

21 *sic etyiv TjXtti t
p

j)c Aapsioo yovouxoc exirpsjtEOTarYjc slvai Xs-

Yopisvrjc — e. d. Y,. tr, Aapsioo Yoyatxi e&JcpsjteardtTjj XsYopivr,

TOYX*vstv

23 *tyjv vsav xai xaXvjv ISstv — tyjv xaXr
(
v xai vsav Ioeiv

352, 6 svta irapaxoooai xots xai rcapiSsiv — w. it. xai itapiSsiv svia

353, 10 *xprJ
oi[j.ov Systc y< drpeXp.ov — y. y) w©sXip.ov eys-c

18 *i\ta6[j.aoav to 3apoc too avSpdc — to too avSpoc sdaopiaaav
papo?

20 *ioyop6v acapYitnjtai xai ptaiov — iayopov xai jispaiov ajcsp-

YaaYjTai

26 paatXtxooc avspsovioai — avspEovdiai paaiXixooc
354, 16 *sic piaov ob ^pspdvTiov — oo ©spdvttov sic p.iaov

18 aXir/jpioi JCpooTjYopsoO’Yjaav — irpooYiYopsothrjaav aXiT.

19 Toovop.a YsVeoftat (so GXIK, Y EY£V^°^a ’ rell.) — Y£V^°^at
Toovoira

22 xai toot' oov oox aypYjOTOv sar.v ivvosiv tooc iroXoitpdY[i.ovac

xai toot’ oov evvosiv oox aypYjOTOv sar.v tooc itoXoirpaYpiovac.

Man braucht sich diese Liste nnr anzusehen. mn zu erkennen,
wie unmethodisch es war, wenn Bernardakis, obwohl er die Ein-
heitlichkeit der Uberlieferung fur alle drei Abhandlungen erkannte,
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trotzdem in de profectibns an einer ganzen Anzahl Stellen die

Wortstellung von A aufnahm, wahrend er sie in den beiden andern

Schriften verschmahte. Tatsachlich muB doch in alien drei Schriften

entweder A oder die Yulgata bewufit geandert haben, nnd wofiir

wir nns dabei zn entscheiden haben, kann doch wohl nicht zweifel-

haft sein.

Nur die eine Frage werden wir aufwerfen, nach welchen

Grundsatzen etwa A die Anderungen vorgenommen hat. Das ist

freilich eine Frage, die fur den Plntarchherausgeber weniger

wichtig ist als fur die byzantinische Philologie
;

sie soil aber doch

hier erortert werden, nnd dazu erschien es auch notig, das Ma-

terial in diesem Umfange vorzulegen. Da dabei in alien Fallen

durch die Wortandernng der Schlu.8 des Kolons beeinfluBt wird,

so lag es von vornherein nahe, daB in dieser Recension Riicksichten

auf den rhythmischen Satzschlufi walten. Fiir diese Annahme
sprach noch, daB sich auch Anderungen finden, die den SchlaB der

Kola durch Zufiigung oder Tilgung einer Silbe beeinflussen, ohne

daB sich ein sachlicher Grand fiir die Anderung finden laBt. Ich

fiihre an aus de adulatore:

120, 10 *6:rb zi\c, ypsia? iXefydfisvov vulgo — 6. z. y. ££eXeYyop.svov ^
133, 7 *jj,7j8s tobto (psofcov — [tvjSs tooto ix^ebytov

162, 18 *zbv IlXatwva xai SisXthiv — z. II. x. Sis£sX0-siv,

aus de profectibus:

182, 7 *s£od<pvY]s a.zoKifeo-{£ — I£ai<pv7]c kxicifsoye

192, 21 *<pspdvT<ov xavTayodcV — f.
atravtayddsv

195, 6 *7zs[A'fipo)v Ttavtaydce — n. arcavtaydoe,

aus de curiositate:

336, 10 *cpt>Xdt£aofl,at xai Stopdwaai —
<
p. xai sxavopfiwaat

341, 21 *1ax’.v elpTjpivov aXyjdw? (so G, sip. iat'tv aXrjdwc X al.) —
IsttV Sip7j(J.£VOV d»c aXTjddic

353,14 *4xcatoXijv abxqj Kaioapo? ajrsSwxev (so GX, IjtsSmxsv al.)

— i. a. K. s8o>xs.

354, 7 *aoXXa|j.(3avovts? arcsTO|MrdviCov (wie Yita Dionis 28) —
aoXX. itup.7cavtCov.

Endlich gehoren hierher auch einige Falle, in denen ohne er-

sichtlichen Grand ein Wort durch ein Synonymon von anderer

Silbenzahl ersetzt ist

:

de prof. 195, 18 *xataoyeiv xai anoirijaat — xataayetv xai atyijaat

203, 12 *xdXp.av xai avopsiav — roXirav xai pcbfujv

de ad. 168, 14 *zo t£Xos bpdv xsXsbaa? — v. z. opav oop-PooXebaac.

Paton legte deshalb das gesamte Material von 3. 7 Paul Maas

vor und erhielt von ihm die frenndliche Auskunft

:
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.Die Yermutung. daft der mit A bezeichnete Zweig der Uber-

lieferung von Plutarclis de adulatore et amico und de prof, in

virtnte um des byzantinischen Klauselgesetzes willen Umarbei-

tnngen erfabren babe, bestatigt sich bei naherem Zusehen voll-

kommen. Xur liegt nicht das beriibmte von Wilh. Meyer formu-

lierte Gesetz zugrunde, daft ,vor der letzten Hebung xnindestens

zwei Senknngen steben sollen' 1

), sondern das von mir in den letzten

Jabren bei den verscbiedensten Autoren vom 4.— 14. Jabrh. nach-

gewiesene Gesetz, daft das Intervall zwischen den letzten beiden

Volltonen jedes Satzgliedes 2 oder 4 oder (selten) 6 Silben be-

tragen soil' 2
).

Maas stellt weiter fest, daft die Umarbeitung ziemlicb gleick-

maftig erfolgt ist. Icb gebe hier zunachst die Zablen fur die

Partieen, for die icb wie gesagt vorher das Material vollstandig

vorgelegt habe, und fiige in Klammern die Zahlen fiir die ganze
Scbrift hinzu.

In de ad. et amico kommen in Betracbt 31 (132) Varianten.
Bezeichnet man die dem Maas’schen Gesetz entsprecbenden Klauseln
als rhytbmiscb, die andern als unrhythmisch, so haben wir

a. Varianten, die einen unrbythmischen Schluft rhyth-

miscb gestalten (von mir mit * bezeichnet) 22
(
99

)

b. solche, die einen rhythmischen Schluft unrhythmisch
machen (von mir mit + bezeichnet) 3

(
4)

3
)

C. solche, die einen unrhythmischen Schluft durch einen

andern unrhythmischen ersetzen 5 (27)
d. solche, wo beide Male rhythmischer Schluft vorliegt 1 (2)

4
)

In den erstgenannten Fallen sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 13 (62)
fnnfsilbige 4 (30)
einsilbige 4 (7^

1) Der akzentuiertc SatzschluB in der grieckischen Prosa 1691 S. 6 If.

[Ubrigens sieht aucli . Meyer die Zahl der vor der letzten Hebung im ganzen
stehenden Senknngen nicht als gleichgiiltig an und betrachtet es als ungewohnlich,
wenn \or dieser drei unbetonte Silben stehen; doch zeigt er Abhandlungen II
S. 227, daC einzelne Byzantiner. die den SatzschluB rbytlimisch bilden, z. B.
Agathias, beuulit Klauseln wie GTpa-rjyoi; Giaxopbia; zulassen, indent sie die erste
der drei Senknngen mit eineni .falsch gebildeten Nebenaccent' yersehen.]

2) Bjz. Zeitsclirift XI (1902) 500, vgl. zuletzt Woclt. f. klass. Philol. 1911
254 f. Byz. Zeitschr. XXI (1912) 52.

3) Zu 118,5: 129,10. 1 kommt hinzu 154,21 rA\h, gk&wv ’xzyAi (myi)*
-AHr, ?tcSubv Vulgo).

W '

4) AuBer 131, 9 (2 Silben fur 6 Silben Interval!) noch 143, 4 lb,hctio;
f)iyz‘.y vj •/. i-L'Ayrfie (fiir '/j'/.

xffi llr
(
/,ic(do; Diyitv).
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wozu noch 122, 10 kommt, wo die Ynlgata mit ouSs yaXv.bc eipysi

schlieBt.

Zweisilbige Intervalle sind hergestellt 13 (60)

viersilbige 9 (38)

sechssilbige - (1)

In de profeetibus sind die Zahlen

:

Varianten im ganzen 17 (60)

Davon Klasse a 14 (46)

b ~ (-)

c 3 (13)

d - (1)*)

Bei a sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 9 (31)

fiinfsilbige 3 (12)

einsilbige 2 (3)

Zweisilbige Intervalle sind hergestellt 7 (27)

viersilbige 7 (18)

sechssilbige - (1)

De curiositate:

Varianten im ganzen 18 (32)

Davon Klasse a 14 (23)

b -(-)
e 4 (9)

d - (-)*)

Bei a sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 11 (16)

fiinfsilbige 1 (5)

einsilbige 2 (2)

zweisilbige hergestellt 10 (15)

viersilbige 4 (8)

Im ganzen ist also die Zahl der Varianten 224

Dabei a (rhythmischer SatzschluB fiir nnrhythmischen

hergestellt) 168

b (rhythmischer dnrch unrhythmischen ersetzt) 4

c, (unrhythmischer dnrch nnrhythmischen ersetzt) 49

d (beide Male liegt rhythmischer SehlnB vor) 3.

1) 199, 24 xpi&at; jtapsYxeyopivait dspieviu; (fur daiJ.hu>; xpi&alc -apEy/eyupivat;).

2) Zweifelhaft ist 335,8, wo Et>pf,<jei; apKxpnjpiaTiov iv tu> [3(u> wie in der Yul-

gata auch in Berol. Harl. Par. Matr. Yat. 2243 steht, wahrend in L. 56,3 \ at.

1534 und 2250 iftap-nj-idTiov vor e-jptjoet;, im Tisch. und Yat. 199 hinter pfy ge-

stellt ist.
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Dazu bommen dann noch die von mir S. 353 angefiihrten Falle,

in denen der Tonfall des Schlusses nicht dureh Umstellung, sondern

durch Zusatz oder Wegnahme einer Silbe geandert ist, Es sind

im ganzen ans de adnlatcre et amico 11, ans de profectibns 8, aus

de curiositate 4, zusammen also 23 Falle, die alle zn Klasse a zu

reehnen sind.

Maas schreibt auf Grund des Materials zu 3. 7
: t

Diese Zahlen

beweisen umviderleglich, dafi die Herstellnng des dem byzantinischen

Klanselgesetz entspreehenden Rhythmus ein Hanptzweck der Re-

cension A ist. Die Umarbeitung ist freilich auBerst mangelhaf't.

Sie betrifft nur einen verhaltnismafiig geringen Teil der
t
unrhythmi-

scken ! Klauseln Plutarchs. Aber das ist begreiflich
,
denn bei

Plutarch ist wie bei alien vorbyzantinischen Schriftstellern die

Halfte aller Klauseln .unrhythmisch 1

. Da nun jede Textzeile

durchschnittlich zwei Satzglieder (in byzantinischem Sinn) enthalt,

so hatten die Redaktoren, wenn sie consequent sein wollten, fast

anbaltend andem miissen. Sie haben sich also mit einer Auswahl
begmigt; nach welchen Gesichtspunkten diese getroffen wurde, ist

mir unklar. Es lohnt sich wohl auch kaum danach zn forschen,

da die Umarbeitung offenbar eilig und sorglos geschehen ist‘.

Gewisse Bedenken bleiben gegeniiber dieser Auffassung be-

stehen. So ist es natiirlich auffallend, daB gerade am Anfang von

de ad. et am. (I p. 118, 5. 10) und am SchluB von de curiositate

(III p. 354, 19. 22), wo man die groBte Sorgfalt erwarten wiirde,

die Umarbeitung zu unrhythmischen Satzschliissen fiihrt 1
). Dock

miissen wir auch damit reehnen, daB niebt iiberall die Absichten

des Redaktors von seinen Schreibern verstanden worden sind.

Daffir liefert eine Stelle einen deutlicben Beleg. De cur. 14

(352, 10) hat die Vulgata: x«t yap toy OISfeooa tois p.syL0 ZQi<; -/.azoic

fj neptspyla xipisfiaXs mit dreisilbigem Intervail vor dem letzten

Vollton. Statt der drei letzten Worte bieten Par. 1211 Vat. 1534
2243 Laur. 56, 3 die merkwiirdige Lesart, irepiegatXsv fj (oder fj)

mpisfiaXs. DaB das Unsinn war, muBte natiirlich jedem einleucbten,
und hier gehen deshalb einmal die Handschriften der Recension
auseinander. Vat. 2250 hat Jtspis^aXsv fj jrspcs^aXs, Tisch. hat its-

Ptsp«X=v fj nspispyix, Berol. Laur. Redi Mate. Harl. jcsptepaXev f,

itoXorcpaYtiocjuv/j (fj icsptepyta am Rande Harp) eingesetzt. Aber wie
ist der Unsinn, der urspriinglich in A stand, zu erkliiren ? Offen-
bar hatte der Redaktor in dem Exemplar, das als Vorlage dienen
sollte, die Umsetznngszeichen $-o. iibergeschrieben (fj nzpUpyia nepie-

1) III p. 354, 19 war aber vielleicht yeviadcu ta v,o’x* (niebt t&jvopia) gemeint.
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fkXe), tmd durch ein Versehen des ersten Scbreibers ist die Um-
setzung nar halb erfolgt, das jrapts^aXs hinten stehen geblieben.

Mit solchen Versehen werden wir iiberbaapt za rechnen baben.

Aher aoch wenn wir nns an die sicheren Valle halten, ist die Zahl

der Falla, die fur Maas’ Annahme sprechen, so groB (168), daB an

Zufall baain zu denken ist. Und man wiirde nar etwa fragen

konnen, ob nicht bei den 49 Fallen, wo ein in Maas’ Sinne un-

rbythmischer Satzschlufi erzielt wird, doch noch andre rhythmische

oder sonstige Absichten im Spiele sind

1

). In jedem Falle aber ist

— and das ist fiir den Plntarchheransgeber das Wesentliche —
dariiber kein Zweifel moglich, dafi wir es bei A mit einer durch-

greifenden Textbearbeitnng ans Riicksicbt auf den accentnierten

SatzscbluB zu tun haben, dafi also alle diese Lesarten fur den

Plutarchtext nicht in Betracbt kommen.

,Eine ahnliche Erscheinung in der Uberlieferungsgeschichte

eines andem Prosatextes 4

,
fiigt Maas hinzn,

t
ist mir nicht bekannt

;

aber es sollte mich wundem, wenn man jetzt, da ein sicherer Fall

vorliegt, nicbt Parallelen finden wiirde. Einstweilen mag zum
Vergleich dienen, daB viele jambische Trimeter des Hexaemeron

des Georgios Pisides (ed. Hercher, Aelian vol. II) und des Jo-

hannes Tzetzes de comoedia (ed. Kaibel Comici Graeci I), die durch

1) Urn fur etwaige weitere Untersuchungen die Grundiage zu bieten, fiihre

icb kurz die Lesarten von A aus diesen Stelien an:

Dead 118,10; 121,24; 122,9; 131,11. 20 s. oben. 134,19 xal dvTixelveiv 86-

vrjTat 137, 21 cpuXdTTeallai to uroirtov Beivo; <ov 140, 19 xaxaipavjj; ytvExai 141, 5 eiitEtv

PouA<5p£vov 145, 15 T<j) 7tappj]aioi$ea9ai xal ypujvxat 145, 28 pirfilv xuiv aypcpEpov-

tcov biroat^AXeabat pi7)o’ dirosuuTrav 146, 9 djroxTEvsi xov av9pu>7:ov 146, 12 too; dvorjxou;

Xuftaivdpieva 147, 3 BitixlSevrae xai irpooexxafousiv xoT; xoXa/Euopivot; 150, 4 xeAeuiov

<peffisa9at 150, 6 6 xo'Xo; f
(
p.a; oi Xf

(
5exat (so Bern.; ou X^arrat 7

(

pi5; 6 xdAa? vnlgo)

153, 17 efxoai opayp-d; Syiov 154, 7 oitj^ooto to rpaypa 154, 24 eu9u; to EitovEfSiaxov

xal BuOKottouv fvsoxtv 157, 6 ttjv cpiAlav dBixouvxa 158, 5 Tij; BtapoXr,; pevEt 165, 17

pujxuvetv rtEpl toutojv AByovxa 167, 23 xai dayoAtuiv £xe£vu>v 168, 26 ttjv ’AxaBijpdav

tixXed tbfjaet 169, 24 jj.ayoup.rvo; dpdoije 175, 15 Biatpopdv ttoieT 177, 7 u~o xtuv ir.al-

vwv ouliv.

De prof. 181, 17 rpoxojrrjv outs xiva B (B = von Bernardakis aufgenommen,

Ttvd 7Tp0X0T:TjV OUTE VUlgo) 185, 11 paOlCoi; tzl TO XsHrdpiEYOV B (i~l TO A. p.) 188, 12

Bei vopfCeiv ttjv rpoxojrijv elvai 191, 1 xa iyvrj ij e;io 192, 27 194, 14. 16 (s. oben)

199, 19 irpoxoitTEiv oiEoSai 200, 12 to (pavxaoxixov ofa xaxa xou; uttvou; opa (ola xaxa

xou; ujrvou; opa to tpavxaSTtxov xai aAoyov vulgo) 202,8 yptopeSa paAaxu>x£pat; B.

(piaX. yp.) 202,20 arpuiov eIoiv ou ipauXov B (ar
(

p£iov ou ipauAo'v Eiatv) 202,25 rcapa-

aysiv ^eXet (£9eXei rapaoysiv) 205,2 xrjv dpExfjv fjyoupevot (fjy. ttjv dpsT^v).

De curios. 334, 7 TTjv zaxpioa tt;V epf
(
v (xf

(
v Bpr,v raxp£8a vulgo) 336, 2 dr.o-

XEtpivou; eyousav 341, 10 Baxiv dxpoax7j; xal f>d9upo; (x. p. axpoax^; ion vulgo)

24 iKtsrdxat Xo'you; 343, 26 ttjv aypotx£av ipeiyovTE; (cp. x. dyp.).

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phii.-hist. Masse. 1913. Heft 3. 24
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Auflosungen Schwierigkeiten bereiteten, in einzelnen Handscbriften

zu Zwolfsilblern umgearbeitet worden sind :

. Etwas Ahnliches ist

es natiirlich auch, wenn in lateinischen Florilegien des Mittelalters

aus metrischen Grunden Anderungen vorgenommen werden, etwa
der Pentameterausgang anf ein jambisches Wort durchgefiihrt

wird 1
).

Zum Schlufi nocb ein Wort fiber die Zeit der Recension. DaB
diese erst kurz vor dem vierzehnten Jabrhnndert entstanden ist,

haben wir S. 340 ans dem Handschriftenbefnnde im allgemeinen

erschlossen. Aber anch der Text weist nach derselben Ricbtung.

Denn wenn eine ganze Anzahl der zum praktischen Gebrauch be-

stimmten Handschriften de cur. 14 den Unsinn ireptipaXsv r, jrspi£-

(3aXe bewahrt (vgl. S. 356), kann das Archetypon der Recension

nickt weit davon abliegen. Dasselbe zeigt uns eine zweite Stelle

des gleichen Kapitels (III p. 352, 19). In dem Sopkoklesverse

otp.0 ! icpoc abtqj y’ eipi tip §stvij> X^stv (Oed. 1169) bereitete dem
Byzantiner die Syntax Schwierigkeiten. Er vermutete Ssiva, und
im Tisch. Berol. Laur. Redi ist dieses eingesetzt; aber in Paris.

Laur. 56, 3 Yat. 1534. 2243. 2250 steht fiberall von erster Hand
a

noch Sstvw. Hier sehen wir die Recension vor unsem Augen ent-

stehen.

Nach alledem wird man es wohl billigen, wenn in unsrer

Plutarcbausgabe das Zeiehen A nur da auftreten wird, wo die

Yorlage von A gate Uberlieferung oder A selbst eine gate Kon-
jektur bietet.

Anhangsweise sei hier noch ein Fall besprochen. der uns zeigt,

daft Plutarchs Moralia in der Byzantinerzeit ffir den Unterricht
herangezogen warden.

In der kleinen Schrift icepi too sototov Ijcottvstv avsjuyfidvcoc er-

ortert Plutarch unter allgemeinen Gesichtspunkten ein Thema, das
in den Rhetorenschulen mit specifier Anwendung auf den Redner
behandelt wurde. Das hat Radermacher Rh. Mus. 52 S. 419 fF.

gut gezeigt und dabei auch schon erwiesen, wie Plutarch auch im
einzelnen sich an die rhetorischen Erorterungen anlehnt. Ich hebe
einen sehr bezeichnenden Punkt hervor, den Radermacher S. 423
nur kurz streift . In c. 12 ffihrt Plutarch eine Stelle aus Demo-

1) Interessant ware natiirlich zu wissen, ob in den Texten des Libanins und
Aristides, die mit den Plutarchschriften zusammen gelesen warden dieselbe Um-
arbeitung vorgenommen ist. - Uber Yat. 2243 bemerkt Forster Libanius I S. 282:
Hie quoque codex e genere scholasticorum neque ullius pretii est.
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sthenes’ Kranzrede (§ 299) folgendermaBen an : oh XIOol- itelyioa tyjv

rcdXtv ouSs icXlvllois aXX

3

iav tov Ijjlov tetytofiov jBooX'g axoxsfv,

sopijost? o?fXa x
)

xai tmtooc xal oop-jidyooc. Dieselbe Stelle fiihrt

Hermogene1s 2

) Jr. ps&dSoo Ssivdrqtoc in c. 25, wo er jrspi too avsira-

•/dwc saotov ewaiveiv handelt, p. 442, 14 R. genau in derselben Ans-
dehnong an, nor bringt er den zweiten Teil so: aXXa tov lp,6v

tst/iap-ov si J3ooXer axojretv, eopVjasts ojrXa xal srdXstc xal oop.p.ayooc. Bei
Demosthenes selbst aber laotet die Stelle: oo Xtdoic — syu>, o£>S’

s Jr i tootoi c totov twv § p. a o t o 5 ppovih, aXX
5

sav tov l|j.6v

tsr/iapov pooXfj S t x a l to c axoxstv, sop^as:? ojrXa xal JtdXstc xal tdxooc

xai Xipivas xal vao? xai tirjrooc xai too? ojrsp toottov ap.ovop.ivooc.

Namentlieh wenn man beachtet, daB Plntarch nnd Hermogenes die

von mir gesperrten Worte des Demosthenes weglassen nnd daB
beide die SchluBworte in aopp.dyooc znsammenziehen, kann kein

Zweifel sein, daB beide eng zusammenhangen
;
nnd da Abhangig-

keit des Rhetors von Plntarch nicht in Frage kommt, so ist es

sicher, daB Plntarch hier mit einem festen Beispiel der Rhetoren-
schnle arbeitet. Das bestatigt sich anch dadurch, daB dieses in

Plntarchs Gredankengang sich garnicht recht fugt. In c. 12 will

Plntarch namlich zeigen, wie man ein von andern gezolltes Lob
corrigierend nach andrer Seite wenden kann. Dazn paBt vortreff-

lich das auch in der Vita c. 38 stehende Beispiel des sterbenden

Perikles, der seine Freunde mahnt, sie sollten nicht seine Siege

rnhmen, sondern or. 8t’ aotov ooSsi? ’Atbjvatoov ps'Xav ip-dt'.ov dvslXTjcps,

aber nicht das Beispiel des Demosthenes, der nicht ein Lob corri-

giert, sondern gegen Angriffe des Aischines sich wendet 3
).

1) xal vor SuXa hat nur M und danach das Planudeum.

2) Die Frage, in welchem Verhaltnis die Schrift zu Hermogenes steht, konnen
wir hier natiirlich auf sich beruhen lassen. Vgl. Rabe in der Praefatio zur Ausg.

des Hermogenes und Radermacher Realenc. VIII Sp. 873.

3) Auf die Entstehung von Plutarchs Schrift kann ich nicht genauer ein-

gehen und hebe nur hervor, daB sie oft an Demosthenes und Cicero exemplificiert

und ihre Gedanken sich eng mit der Synkrisis von Demosthenes und Cicero 2

beriihren. Dnd wenn es dort heiBt : "Ext xofvuv iv xot? aoyYpdppaoi xaxiSeiv fort tov

piv ippeXw; xal dveTtaybui? xaiv el? abxov hrxdpevov iyxiopfrov, Sts toutou Se^aai rcpo;

exepov tt petCov, xaXXa Se eoXaPij xal pixpiov, oe Kixfpiuvo; iv toT? X<5yoi? dpexpla xrj;

rapiauToXofla? axpast'av xiva xarrjydpei (jOiuvto; d? xx feXa loei xjj njpLWU) xal tt;

yXiottiq xrjv Spiapjjtxijv lucelxeiv 5d<pv»jv, so zeigt nicht bloB das dveiraydd?, das bei

den Rhetoren, besonders bei Hermogenes, als Stichwort erscheint, in welcher

Sphare wir uns wieder befinden. Wichtiger sind noch die letzten Worte. Denn

in Quintilians Abhandlung iiber das Selbstlob (XI, 1, 15—26), deren starke Be-

riihrung mit Plutarchs gleichnamiger Schrift Radermacher dargetan hat, wird

Ciceros ixpaxatoloyla besonders behandelt und mit Bedauern zugegeben, daB das

24 *
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Diese Ubereinstimmuiig ist den Byzantinern nicht entgangen.

Im Vat 264 s. XIV bemerkt der Korrektor zn Plat. c. 12 am
oberen Rande von fol. 132 v. : tootot? ojioia xai <ta?) too ''Epp.oYlvoo?

sv tip xspi jjLsdoSoo SscvoTrjTO?. Viel wichtiger aber ist, dafi in dem
Hermogeneskommentar des Johannes Diakonos, den Hugo Rabe im

Vat. 2228 s. XIV gefnnden and im Rh. M. 63 besprochen bat,

Plutarchs Sehrift ausfiibrlieh benutzt ist. Rabe stellte mir mit

grofier Liebenswiirdigkeit aaf meine Bitte von seinen Photogra-

phieen des Vaticanus fol. 472v—476v zur Verfugnng, die den

Kommentar zu x. |isdd8oo Setvdtrjtoc 25 enthalten. Gleich nach

dem Hermogeneslemma lesen wir bier Folgendes: ’ExeiSt] to [aeya-

XirjYopsiv xa i Xs^stv xepi saotoo ixaydi? Sort xai onjSsc (taXXov Ss xai

aveXsod-spov xai xapa xavtwv (uac&pisvov or’ av oox Iv xaiptj) yivoito,

sqpeopov •fjjuv xai xepi to6tot> (letldSoo? oi xaXacoi xai xapaSsSmxaot

xaipoo? xai yplioet?, Si’ wv av «? at|>atTO ttfi xaXoo(j.ev7]? XEptaoTOXoYiac

xai oo 86?ei£ yoptixo?. xavti asv yap 6 zap’ aXXwv sxaivo? TjSiatov

axooofiatiov (ex. twv at v. corr.) iativ 5>oxep eipTjXEv 6 Sevo'fi&v, stipoi?

Sfe 6 xepi saotoo XoXTjpdtatov. xpwtov p.sv yap avataybvtoo? too? laotoi)?

ixaivoovta? fjYOojXEita, Ssotspov Ss aSixoo?, a Xap.[3av£iv sSsi xap’ Irsptov,

aotoi? *) SiSdvra?. xXyjv sattv oxoo xai yp^atpiutatov xai ava^xaiotatov

Cedant arma togae, concedat laurea landi eine axpaai'a rcpoj 8<5?av zeige (24).

Unmittelbar vorher (23) sagt Quintilian: Et M. Tullius saepe dicit de oppressa

coniuratione Catilinae; sed modo id virtuti senatus modo providentiae deorum

immortalium assignat. Plutarch kennt dieses Verfahren, einen Teil des Verdienstes

anderen Menschen oder den Gotteru zuznschreiben, sebr genau (c. 9. 11). Aber
bei Cicero fiigt er nicht wie dessen romischer Bewunderer eine Beschonigung

hinzu, sondern sagt kurzweg: 'PwpaToi Kixepwvt pdv iSusy^paivov i y x o> p. i d -

Covti rcoXXctxis k a

»

rob tas repi KatiXtvav rpajeij (540 F). Das ist einfach ein

Nachball aus der Vita 24: xoXXoit imtpdovov eocutov i-otT)oev dr’ oooevo; ipyo'j zovy-

poO, Ttji o’ lr.aive.lv del xai fieyoXiveiv autos la’uov bito roXXuiv Suayeoatvo-
Hevot. O'jte yap povXr

(
v oute 8r

if
j.ov fjv avveXihlv, iv «) p.rj KaxiXfvav ISei SpuXoi-

(Aevov dxooaat. Da sicb auch sonst in de laude ipsius Anklange an die Viten des
Cicero (aus c, 26 stammt die Ciceroanekdote in de laude 8) und Demosthenes
finden (vgl. das Beispiel der Augenkranken v. Dem. 22 und de laude 13, freilich

auch de frat. am. 19 nnd de tranq. 8), so durfen wir uns den Sachverhalt so vor-

stellen : Plutarch wurde bei der Ausarbeitung der Vita des Cicero naturlich auch
auf dessen repiaotoXoyta aufmerksam. Aus dem rhetorischen Unterricht war ihm
rertraut, dafi man bei den Vorschriften iiber das Selbstlob wie ja auch sonst
(Cacdius !) Cicero und Demosthenes einander gegenuberstellte (wie dies Quintilian

XI, 1, 22—4 tut, und zwar auch mit Hinweis auf die Kranzrede, cf. Plutarch de
laude 7—9. 22). Dieses Moment verwertete er daher fiir seine Synkrisis. Zugleich
aber kam ihm der Gedanke, das Thema des Selbstlobs in einer besonderen Ab-
handlung unter allgemeineren Gesichtspunkten zu bearbeiten, naturlich unter
Verwertung der aus dem rhetorischen Unterricht stammenden Anregungen.

1) So auch die Plutarchcodd. 395,15. <aitoi>;> abroi;?
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to onkp Iootoo keysiv xotHarujxs- xal abra? jjlsv 6 'Epp.0Yevrj? rpst?

p,s{fo8oo? too Ixatvslv Iootoo? avsxaytfto? JrapaSISeoxsv, oS 88 xaXaiol

xal Iclpa? tivo?, xspi <ov oarspov Ipoopisv ta abroo axox^aavts? JtpSrspov.

Das ist in der Hauptsache nichts als ein Cento ans Plutarehs

erstem Kapitel (bes. p. 394,3, 395,9 — 15. 23 Bern.).

Entsprechend der Ankiindigung folgt nun zunachst eine knrze

Erlauterung der Hermogenesworte. Dann heiBt es fol. 473 v: to

|J.sv xspi too Iootov Ixatvstv too 'EpgOYsvoo? toiooto • 6 ok IlXobrapya?

xoXXob? olds Tpoxoo? too avexaydw? Ixatvslv Iootov sva piv, /jvixa

tic xoT7]YOpo6p.svo? xai si? axoXoY’lav xaraaTa? It ovoyxtj? Ststspyetai

to xaT<op^w[isva aoT«j>, xal yyjalv w? tfaTt xoXXi] toE? avdp«ixot? ij tot-

oott] ypijotc, obSev too? axpooTa? xapaXoxooaa las'
5

ots 88 xal dIXYOooa.

*i>? HspixXr}?
(
xalTot xtX.‘ Es folgt Plutarch 4 p. 397, 17—398, 12

mit geringen Auslassungen. Darauf : iva pt.8v tootov t6v Tpoxov tpYjolv,

otu.a' 81 w? obSsv lattv aXXo 8 Tpoxo? ooto? y] 8 ksys'.
c

Epp.oY£VYj? avciy-

xyj? xpoaxobjaiv. 8sotspov SI, IxstSav ti? So3Toyn][iaat xsptxsaf) a>? 6

4»<oxta>v. Jetzt folgt die Anekdote aas Plutarch 4 a E. TJnd nun
gibt der Rhetor weiter ein Excerpt aus Plutarch unter besonderer

Berucksichtigung der Beispiele 1
). Dieses zieht sich bis fol. 476r

hin, wo wir nach den letzten Worten von Plutarehs c. 20 den
AbschluB lesen: xal tooto p.8v aovTspwv tov too ao^pmaToo I lXooTopyoo

Xojov tov xspi too Iootov IxaivsEv avsxi<ptMv<«»? ItsD’lp.'ijv, tva 8sl£e) xal

STlpoo? Tpoxoo?, ob tootoo? jjLovoo; oo? 6 Tsyvtxo? tjp.lv xapaSsSwxsv, ol?

ypwp-svo? av ti? ivexaytlw? ootov (sic) Ixatvlaetsv.

Die Excerpte sind wortlich und so umfangreich, daB Johannes
im Apparat der Plutarchausgabe neben den Handschriften citiert

werden muB. Besondere TJberraschungen bietet sein Text nieht.

Er stammt aus derselben Qaelle wie der unsrer Uberlieferung und
teilt selbst kleine Schreibfehler mit ihr. Wertvoll ist etwa, daB
er p. 540 e in der Erzahlung von Epaminondas’ ProceB die Stellung

TTjv Aoxojv'.xtjv Stsxop'd'Yjos xal Mea<r/jV7]v (pxtas xal oovIotyjosv ’AxpaSlav

(vgl. Apophth. 194 = Ael. V. h. XIII, 42) bestatigt (gegen D S hi

Bern. : tyjv MsaoKjVYjv <ox>as xal t. A. 8.), andererseits p. 547 a die

Lesart von Dhi stiitzt: ob yap avoxpsXI? aXXa C^Xov Ipxotoov

ajj.a xal <ptXoTipiav tivo xtX., wo die iibrigen ein neben uva unmog-
liches (iIyov bieten (vgl. u.sYa xpo? xIotiv v. Dem. 11). In c. 4 fiihrt

Plutarch als Beleg fiir die Berechtigung des Selbstlobs bei der

Verteidigung ein Wort des Perikles an. Dann heiBt es in den

Handschriften : ob yap povov aXoCovstav . . . IxxI^soys to kiysiv rrjvi-

1) Darunter befindet sich die Lykurganekdote ans c. 8, die Rabe Rb. M. 63

S. 143 als Probe gibt. DaB sie aus Plutarch stammt, bemerkte Fuhr Berl. ph.

Woch. 1913 Sp. 992.
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/Labia. Trspl aorob sepoy, aXXdt xai 'ppdvifjp.a . .

.

otadeixvost. Hier ist

ib Xeystv (so auch Joh.) vortrefflich, wahrend to) X. (so die Vulgata

nach I K Aldina) unpassend au.s dem allgemeinen Gedanken einen

Satz mit Perikles als Subjekt macht (vgl. a£'xo’Ju.evt;> no iroXiTixt)

bibazai to Xeyetv v. xspl abzob 6 Anf.). Dagegen fehlt zu sepoy

ein Tt. D 0 haben dieses vor sepov, Johannes wolil mit Recht

vor zrp'Mbza, wo es leicht ausfallen konnte (zur Stellnng von t>

vgl. z. B. 510 a IXxet t>. xai aovayu twv ajroppVjTtov oder 544 d, wo
die gute Uberlieferung ~spi xpaoTr,Tds zi — nicht ts — xai Sixato-

aovrj? aoToo jrapprjOtaaaailai hat). Endlich sei noch eine Lesart

erwahnt, die sich mir schon vorher als Vermutnng aufgedrangt

hatte. In c. 10 bieten nnsre Handschriften namlich: eubdaotv evtot

too? TaoTa Ttpoatpoopivoo? xai xpaTTOVTag aoTolc %at oXco? opiotoTpdffoo?

sTcatvodvTsc sv xatpm oovotxstoov xai oovejtiaTpeye'.v jrpoc sat)Tooc tov

axpoatTjv • IxiY’.vwcxet *) yap soh-b? ev Tt) XcyovTt, xav jrepi aXXoo XsyjjTat,

o t’ op. o'. oTt^Ta ap$T^<; Ttbv aoTdjy a£iav sjratvtov obaav 2
). Statt

der gesperrten Worte bietet allein D die Conjectnr rijv b^oibzr^za

rijs apeTfjc, falschlicb, denn nicht die 6{j.otdtrj? verdient die An-

erkennung, sondern die apsTn). Also ist zu lesen: St’ 6p.oidTY]Ta rijv

apetrjv 3
). So hat schon ein humanistischer Corrector von G ge-

schrieben nnd so lesen wir es jetzt tatsaehlich bei Johannes.

Die Zeit des Johannes steht nicht test. Rabe halt, wie er

mir schreibt, an sich das sechste oder etwa das zehnte Jahrhundert

fur moglich, neigt aber dem spateren Ansatz zu. Fiir diesen spricht

durchaus auch das Yerbaltnis seines Textes zu dem der Plutarch-

handschriften.

1) SoW Z D, Imyivturxct X, l-tytvtosxsrv die ubrigen und Joh. Doch ware der

Infinitiv hier hart, wenn auch der Gedanke aus dem Simie des i'v-ot gesprochen

sein konnte.

2) om. hi, erat'vtov PKC Z, ir.ahtuv ~mv r/~<jr/ ci?!av V, iizihtov

om. Joh.

!

3) 8t’ 0;io(OTr
(
-a ir.tdp Reiske, aber der Artikel tt,v ist nicht zu entbehren.

In X steht opoi'J-njTct 'ipetf,? mit einer Rasur von 2 JESuchstaben vorher. Da ist

ein Korrektor einen ahnlichen AVeg gegangen wie D.



Die erste, zweite und fiinfte Ghatha des Zurax
thusthro

(Josno 28. 29. 32).

Ver such einer Herstellung der alter en Textformen
nebst TTbersetzung.

Yon

F. C. Andreas und J. Wackernagel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Marz 1912.

Zum dritten und wobl zum letzten Male gedenken wir hiermit

die Andreas’sche Theorie iiber die Textgeschichte des Awesta
durch Proben aus den Ghathas zu exemplifizieren *). Wie bei der

zweiten Veroffentlichung (Nachrichten der Gottinger Ges. d. "Wiss.

1911, 1 ff.) geben wir in der ersten Kolumne den Yulgatatext im
Awesta-Alphabet. Neben diesen stellen wir in der zweiten Ko-
lumne die arsacidische Textform, aus der der Yulgatatext in der

Sassanidenzeit transskribiert wurde, und die aus diesem Vulgata-

text mit fast volliger Sicherheit rekonstrniert werden kann. Darauf
folgt in der dritten Kolumne wiederum der Yulgatatext, aber in

Umschrift, endlich in der vierten Kolumne ein „Urtext“, durch

welchen dargestellt werden soli, was fiir Formen hinter der un-

bestimmten und mehrdeutigen Lautbezeichnung des arsacidischen

Textes verborgen sind, wie also die Ghathas im Munde ihres Ver-

fassers wirklich lauteten. Dafi die Rekonstruktion dieses Urtextes

problematischer ist als die des arsacidischen Textes, entgeht uns

nicht. Aber sie ist eine dringende Aufgabe der Forschung und

eine notwendige Vorbedingung fiir Gewinnung des grammatischen

und exegetischen Yerstandnisses der zurathuSthrischen Ghathas.

Bei der Feststellung der Textformen befolgten wir im ganzen

dieselben Grundsatze, wie in den friiheren Publikationen. Fiir das

Einzelne verweisen wir auf die Anmerkungen, die in einem der

nachsten Hefte der Nachrichten erscheinen werden.

1) Wir bemerkeo, dafi die kritische und esegetische Arbeit an den Gbatbas

uns beiden gemeinsam angehort; im ubrigen fur alles Iranische und Armenische

Andreas, fiir das andere Wackernagel in der Hauptsacbe die Verantwortung

tragt. Mit Dank gedenken wir der Mitarbeit der Frau Dr. Ton der Pahlen in Potsdam,

und der Herren Dr. Herman Lommel und stud. pbil. R. Clemens bier. Die beiden

letzteren leisteten auch bei der Drucklegung wertvolle Dienste. Herrn Oldenberg

schulden wir Dank fiir freundliche Belehrung iiber Vedisches; hiermit soil ihm

j rgendwelche Verantwortung fiir das, was wir nach dieser Richtnng bringen, nicht

aufgebiirdet werden.
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Vulgata in Awestaschrift.

28.

1.

Arsacldischer Text.

28.

1.

• -“gb-* • -x.ny<j«^^it)»

„V s6#»^> • • -*nj

Nmou NON’ N’nN

N’mniB-i incuNndin

d’ihs Niro trii’jo

Njni”a> pBD’i NmiN K’nruiBD

moo oimn tmnn

doiniun Nxtmo Ntmotyn n’

2 .

. -xx^ey-x • xx^-xe • J“(? • p*o

. JXjyjJBjj.C
.
^ykj? •

(“»0'-x Vy *X*®

. . j»(.g-»H{y . JxpM-x^-xx^M-X

. jupju^y
.
gju^j-w .

& • <f»r - • xe,J*w

3.

• • -»7i3-" t“t3 • p*e

• tvAs-xe-* ?er^!? • -“p"}-"*

• «W-x

jjtt-xof^-xe^tr • -“r^ •Vy jjo-»to

“o . • »-*d<^-»' - x?t • -X*

2.

N-linS N*7?0 INI V

Nrruo inn 'NDxns

wins rntn vao

moo nsjv NXDmnoN
Nvn nNiniN ndb’nn

nnNin mi iroiB*i bw

3.

ON’BIN NIHIN INI V

0TI1BN mil NXDJO

DinriN nxointo
duouimn Nxonntrn i’B”

tmnoiN mim
NDDX pir ’NiniBI ’10 NN

Ubersetznng.

¥. 28.

1. In Anbetung die Hande ausstreckend
, erbitte ick mir, o

Weiser, durch die Wahrheit als erstes alle Werke dieses (mich)

emporhebenden Segenspendenden Geistes, damit ich den Willen des

Guten Sinnes nnd die Seele des Stiers zafrieden stelle.
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Vulgata in Umschrift.

38.

1 .

Ahya yasa nomawha

ustanazasto rafoSrahya

many5us mazda pourvlm

spontahya aSa vlspong syao&ana

va»heus xratiim manawho

ya xsnovlsa gausca urv^nom.

2 .

yo v& mazda ahura

pairl.jasai vohu manawha

maibyo davoi ahva

astvatasca hya{ca manawho

ayapta asat haca

yais rapontO daidlt xTa&re.

3.

yo v& asa ufyani

manasca vohu apaourvim

mazdfjmca ahurom

yaeibyo xsafrromca a-^aonvam-

varodaiti armaitig [nom

a moi rafoSrai zavong jasata.

llrtext.

28.

1 .

Ohyo yaxsax nomohax

ustonozusto raxfturohyo

monyous muzSa1 purviyom

spontohyo urtaT vispon §yaxu&nax

vohouS xraxtum monoho

yax xgnoviSa1 yous ca* nrvonom.

2 .

yo vo muzSax oliura1

paxrizusaxi vohu monohax

max
t
3yo §axvoi ohuvo

axstvutaxs cax yot cax monoho

axyaxftax urtaxt hax3ax

yaxis raxponto Sltax huvax S)roi.

3.

yo vo urtax ufyoni

monax
s cax vohu upurviyom

muzSom cax ohurom

yoipyo xsaxfirom cax ivrzinvom-

vaxrSax
ti axromutig [nom

a* moi raxfi)ra xi zaxvon zusaxtax .

2. Der ich euch verehren will, o Weiser Herr, (dich) mitsamt

dem Gluten Sinne, gebt mir entsprechend den Anordnungen der

Wahrheit die Gaben der beiden Welten, sowohl der korperhaften

als der des Geistes, dureh die ihr (mieh) emporheben und so in

Seligkeit versetzen moget.

3. Der ich euch (alle), den Weisen Herm und den Guten Sinn

samt der Wahrheit, wie nie zuvor verherrlichen will und ebenso

die, denen die Frommigkeit ihr Reich wachsen labt, ohne dab es sich

je mindert, kommt herbei auf meinen Ruf, um mich emporzuheben.
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4.

• -<•©>}-*<)-»( • joj-y •

• t*W

. . gJ<»-»)<e

o
j

. JHi.fyj'ng* .jOJOjtj-* . 1-“»©*

5.

. ,>)-»«JO

• Jilt* . ,!,)£*>

tsiwif*< • <S*« • -*>!-»

J©> <?*&*) -t!» J-»{

4 .

ma po aumm r

snuo sinn «t» inn

aiNJjnmtp twamniN

jrrnmK initio btiti

NXNin »nd*n nr

NmnniN '»'» wen niN

'3KD1T1 Nan no snniN

1J101T1 inn NSMO
nmnit N^om^a

'Niro own® ’Nn&y'iiD

omtymo smoo njn

sum Ninosin mwnNi

6 .

• Ĵ -m( • •
-«(J

*-*>«(}&

6.

Kniao ma inn

warn ini Nims hni
Nino ^’NnniN in ttf'NwniN

iaiDi niniutw ’N-inann-ir

Niins NSN’aonN

No[N]’im iNty’H mirai n’

7. 7.

• • s*? • -»{3v> •

y<? -15^3

anniN msn NiniN hni

miao sns’NN tynnii

mans in nN*t

4. Der ich eins mit dem Gaten Sinne darauf bedacht bin,

dafi die Seele wach sei, and der ich die Belohnungen des Weisen
Herrn fur die Taten kenne, ich will, solang ich kann trad vermag,
lehren nach der Wahrheit zu strehen.

5. Werd ich dich und den Gnten Sinn samt der Wahrheit
erschauen als ein zum Wissen Gelangter und den Thron(?) (und)

Diener des machtigsten Weisen Herra? Miigen wit dutch jenen
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4.

y5 urv^nam man gaire

vohu dade ha&ra manawha

asISca Syaot>anan^m

vldug mazda ahurahya

yavat isai tavaca

avat xsai aese asahya.

5.

aga kat d-wa darosani

manasca vohu vaedamno

gatumca ahurai

saviStai soraosom mazdai

ana mi^dra mazistom

vauroimaidi xrafstra bizva.

6 .

vohu gaidi manauha

daidl aga dS, daragayu

aragvaig tu uxSais mazda

zaradugtrai aojowhvat rafano

ahmaibyaca ahura

ya daibisvato dvaesft taurvayama.

7.

daidl aga tjpn asim

vauheus ayapta manawho

daidl tu armaite

4.

yo urvonom mon -curoi

vohu 8iSoi hudrax monohax

urtls eax gyaxudnondm

viSns muzSo ohnrohyo

yaxvaxt Isaxi taxvax cax

axvaxt xs?x
i axisoi urtohyo.

5.

urta1 kax
t i>vax Saxrsoni

monax
s cax vohu viSomono

7axdum (Ya
xtum) cax ohuraxi (-ra

xya*)

sovigtkxi (-ta
xyax) sraxugom muzoax

i

[onax mondra* maxzigtom

vaxvroimaxoi xraxfsdrax hizuva1
.]

6 .

vohu yuSi monohax

SaxSi urtax 56 6urYaxyu

urgvaxis tn uxtaxig muzda1

znraxdusdrax
i axnzohvut raxfho

uhmaxpyo cax ohurax

yax Svigato 5vaxigo taxroimax.

7.

3ax8i urtax tom urtim

vohoug axyaxftax monoho

5axSi to axromut!

Spruch, indent icir ihn aussprechen, die scftadlichen Tiere Jcrdftigst ab-

wehren.

6. Komm mit dem Guten Sinn, gib du, o Weiser Herr, dnrch

die Wahrheit als langdauemde Gabe gemafi deinen erhabenen

Worten(?) dem Zurathugthro und uns machtige Erhebung, damit

wir die Feindseligkeiten des Feindes iiberwinden mogen.

7. Gib dureh die Wahrheit jene Belohnung, die Gaben des
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9.

N-imN nu ini ty’NJN

Nooir t^’NJN’ NxonniN [Niro]

nmtymi n’ nitdjo

niNnmo ’otoi nohvv n »r

miiN’n»'w dw
DiNnira NNonna>n ib»n
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NDDll NStnNimN
P’ nN

moo pnNi Nsrtynrm

NirnN Niro panniN
D10ND 0”NJDNN NJ111S VO’N

Nin n:ion [N’aotyn] n nN
iNiio Nmji N’mm

Guten Sinnes; gib durch die Frommigkeit dem Vistaspo und mir
Starkung

;
mogest du das geben, o Weiser, und mogest da durch

deine Herrschermacht es fiigen, dab wir eure Worte boren.

8. Um das Beste bitte icb, o Beater, dich den Herrn, der
gleichen Willens 1st mit der Besten Wabrheit, indem ich es wiinscbe
fur den Helden Frafiaustbro und fur mich und fur die, denen du
fur alle Zeit Anteil am Guten Sinn gewahren wirst.

9. Um dieser Gunstbeweise widen mochien wir euch, o Herr,
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vEtaspai Isam maibyaca

d&stu mazda xSayaca

ya va mqOra sravlma ra<M.

8 .

vahistam dwa vahista

yam a§a vahista hazaosam

ahuram yasa vaunus

naroi faraSaostrai maibyaca

yaeibyasca It ranhawhoi

vlspai yave va»haas mana»ho.

9.

anais v& noit ahura

mazda a§amSa yanais zaranaema

manasea hyat vahigtam

yoi va yoiO-ama dasame stut^m

yuzam zavlstiya»h5

T§<5 xsaOramca savawhipn.

10 .

at yang asaatca voista

va»hau§5a daO-ang mana»ho

araO-wang mazda ahura

aeibyo parana apanais kamam

at va xSmaibya asuna vaeda

x’araidya vaintya sravS,.

vi§to*-a*spa*i iSom ma'^yo ca*

3os tu muzSa* xga*ya* ca*

ya* vo monOra* sruvlma* ra*8o.

8.

va*histom Ova* va*hista*

yom urta* va*hista* huza*nsom

ohurom ya*sa* va*vnus

na*roi fra*so-u§9ra*i ma*|5yo ca*

yoij3ya*s ca* it rohohoi

vispa*i ya*voi vohoug monoho.

9.

[ona*i§ vo noit ohura*

urtom ca* yona*i§ zurnima*

mona*s ca* yot va*hi£tom

yoi vo yoituma* Sa*smoi stutom

yuzom zovistiyoho

i§o x§a*0rom ca* sa*vohom.]

10.

[a*t yon urta*t ca* voista*

vohoug ca* Sa*ton (Sa*Oon?) mo-

urOvon muzSa* ohura* [noho

aipyo purna* a*pona*is bomom

a*t vo a*suna* voiSa*

huvarOiya* vontiya* sra*vo.]

click und die Wahrheit und den Besten Sinn nicht erziirnen, die voir

tins uni die Darbringung von Lobgesangen fur euch bemiihen. Ihr

fordert am meisten die Lebenshrafte und den Besitz der Seliglceiten.

10. Und die du an ihrer Wahrhaftigkcit und ihrem guten Sinn

als ivurdige Fromme erkannt hast
,

o Weiser Herr, denen erfulle den

Willen und lasse sie (das Geuiinschte) erlangen. Ich weifi ja, daji

die an euch gerichteten flehentlichen Worte, ivenn sie ein gates Ziel

erstreben, von Erfolg begleitet sind.
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11. Her ieh dealtalb die Wahrheit und den guten Sinn fur alle

Zeit beivahren trill, lehre mich du
,

o Weiser Herr
,
aus deineni Geiste

durch deinen Mund, damit ich sagen l;ann
,

trie das erste Sein ge-
uorden ist.

Y. 29.

1. Euch klagte die Seele des Stieres
:
„Fur wen habt ihr mich

„gebildet? wer hat mich gesebaffen ? Mich haben zornige Erregnng
„nnd Yergewaltigung

, Blutdurst, Frechheit und rohe Kraft in
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11 .

yo aig again nip&whe

manasca vohu yavaetaite

tvam mazda ahura

fro ma slgfi ftwahmat vaoca#he

manyaug haca ftwa ao&wha

yais a a»hus pourvyo bavat.

29.

1 .

Xsmaibya gens urva garazda

kahmai ma D-warozdum ka ma

a ma aesamo hazasca [taisat

ramo ahisaya darasca tavisca

noit moi vasta xsmat anyo

a&a moi s^sta vohu vastrya.

2 .

ada tasa gaug parasat

asam kaiia toi gavoi ratus

hyal him data xsayanto

hada vastra gaodayo tiwaxgo

kam hoi usta ahuram

ya dragvodabig aesamam vadayoit.

3.

ahmai asa noit saraja

advaeso gavoi paitl. mravat

11 .

[yo axis urtom nipohoi

monax
s eax vohu yaxvaxitaxtoi

tuvom muz§ax ohurax

fro ma sigax Ovohmaxt vaxucohoi

monyous haxcax dvax ohax

yax
is a* ohus pnrviyo fsavat

(t
3ut).]

29.

1 .

Xsmaxj3yo yous urva31 Yurz§ax

kohmax
i ma1 dvurzSvom ko max

ax max axismo haxzaxs cax [ta*5axt

romo hisaxyax 5urs tovis cax

noit moi vaxstax xSmax
t onyo

axt moi somstax vohu vaxsdriyax.

2 .

axSax ta^sa* yous pursaxt

urtom ku3ax toi yovoi raxtug

yot him Saxtax xsaxyonto

hu8ax vaxsdrax YOu§axyo i)vaxxso

kom hoi ustax ohurom

yo 8ruYvu8(3ig axismom vax8Ixyoit.

3.

ohmax
i urtax noit saxrzax

uSvaxiso Yovoi paxtimraxvaxt

„Banden geschlagen. Ich habe keinen andern Hirten als euch; so

„sprecht mir die Wohltaten der Weide za“.

2. Da fragte der Schopfer des Bindes die Wahrheit: „Wie
steht, es mit deiner Anordnong fiir das Bind, wonach ihr ihm als

„ seine Besitzer aufier der Weide auch die ihm zukommende eifrige

„ Pflege geben sollt? Wen wolltet ihr ihm zum Herrn, der den Zorn

„mitsamt den Liignem zuriickstofie ?“

3 . Ihm antwortete sie: „Infolge der (Bestimmung darch die)
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N'NTtnN RJttWIS ty’NDDT
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wrru'wfi san n nx
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„Wahrheit gibt es fiir das Rind keinen Grefahrten
,

der ihm nicbt

oLeid brachte. (Denn) man weifi nicht, wie unter jenen die Hoch-
„stehenden mit Niedrigerstehenden umgehen. Der Seienden Stdrkster

ist der, auf dessen Jtnf ich mit kmime.

4. Der Weise erinnert sicli aufs genaueste an das

,

was von Teufeln und Jlenschen friiher getan icurde und kiinftig getan
werden tcird. Er, der Herr, hat die Entscheidung

;
so wird es

„sein, wie er will“.

5. (Die Seele des Stieres sprieht:) „So beten wir zu each mit
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avaesjpn noit viduye

ya savaite adrang erasv&nho

hatpin hvo aojisto

yahmai zavang jima karadusa.

4 .

mazda sax'ara raairisto

yazl vavarazoi pair! cid-it

daevaisca masyaisca

yaca varaSaite aiplcidut

hvo viciro ahurd

attana awhat yatta hvo vasat.

5.

at vA ustanaiS ahva

zastaiS frinanma ahurai a

xna urva gausca azyA,

hyat mazdqm dvaidx farasAbyo

noif arazajyoi frajyaitig

noit fsuyente dragvasu pairl.

6 .

a{ 5 vaocat ahuro

niazdA vldvA, vafuS vyanaya

noit aeva ahu visto

naeda ratus aSatclt haca

at zl dwa f§uyantae5a

vastryaica ttworeSta tataSa.

a*va*i§fm noit viSoi

ya* gyuvuta*i a*5r0n ursvoho

[hutom ho a*uzisto

yohma*i za*von zima* kurSusa*.]

4.

[muzSo sohva*r ma*ri,§to

ya* zi va*vurzoi pari cit it

Sa*iva*is ea* murtiya*i£ ca*

ya* ca* va*rsa*ta*i a*pi cit it]

ho viciro ohuro

a*0a* oha*t yo&a* ho va*sa*t.

5 .

a*t vo ustona*i§ ohva*

zusta*is frinomna* ohura*ya*

mo urva* fous ca* a*zyo

yot muzSom 8va*8i froso[3yo

[noit urzziyoi frozya*tiS

[noit fguyontoi Srufvusu pa*ri.

6 .

a*t ova*uca*t ohnro

muzSo viSvo va*pu§ vyOnoi a*

noit a*iva* ohu visto

noiSa* ra*tu§ urta*t cit ha*ca*

a*t zi f)va* fSuyontoi 5a*

va*si>riya*i ca* ilvorsta* ta*ta*§a*.

,zum Herrn erhobenen Handen, wir beide, meine Seele und die der

. Mutterkuh, um den Weisen zu Anordnungen zu bewegen, damit

. nicht, fiir Rechtlebende (wie wir) noch auch fiir den Heger des

« Viehs Bedriickung (sei), inmitten der Liigner, die ringsum sind“.

6. Da sprach der Weise Herr, der die Welt der Erschei-

nungen(?) in seiner Seele kennt: , Nicht gibt es (fiir dich) einen

-Herrn noch auch einen Richter nach der Anordnung der Wabr-

_heit
;
denn dich bat der Bildner fiir den geschaffen

,
der sowohl

-das Yieh hegt als auch fiir seine Weide sorgt.

Kg!. Oes, d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 3. 25
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7. nFur die Kuh schuf der mit der Wahrheit gleichgesiunte

„Weise Herr den Zauberspruch, kraft dessen sie Butter und Milch
„Iieiert zu gunsten der Essenden, er der Segenspendende durch
”8e“

[

Die Seele des Stieres spricht:) „Wen hast Du. der
Bnut Hilfe des Guten Sinnes uns beide (mich und die Mutterkuh)
B ptiegen wird den Menschen zum Nutzen ?"

8. (Der Gute Sinn spricht:) „Dieser hier ist mir bekannt, der
.ernzige, der unsere Lehren horte: ZurathuSthro Spitomo; er will
„unsem Rohm, o Weiser, und den der Wahrheit, verkiinden.
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7.

t§m azutSis ahuro

rn^dram tasat asa hazaoso

mazdA gavoi xsvldamca

hvo urusaeibyo spaato sasnava

kaste vohu mananba

y§ I dayat aaava marataeibyo.

8 .

aem moi ida visto

yS ne aevo sasnA gusata

zara&ustro spitamo

hvo no mazda vaStl agaica

carokaroDra sravayawhe

hyat hoi hndamam dyai vaxaSra-

[hya.

9.

atca gang urva raosta

ya anaeSam xsqnmane radam

vacam naras asurahya

yam a vasami Isa xsabrlm

kada yava hvo aiahat

ya hoi dadat zastavaf avo.

10.

yuzom aeibyo ahura

aogO data asa xsaliremca

avat vohu manawha

7.

tom a*zutois ohuro

mon&rom taxsa*t urta* huza*uso

muzSo Yovoi xsviSom ca*

hvorug(o)i£iyo sponto sa*sna*ya*

kax
s toi vohu monoha*

yo I 8a*ya*t ova* nmrtoij3yo.

8 .

axyom moi ida* visto

yo no oivo sa*sno YQga*ta*

znra*t)ugSro spitomo

ho no muzdfi* va*§ti urta*i ca*

5a*rkurbra* sra*va*yohoi

yot hoi huSmom (hva*8mom) Si-

[ya*i va*x3rohyo.

;9.

a*t 2a* youS urva* rusta*

yo unigom xsonmonoi ra*Som

va*com nurg usurohyo

yo ma* va*smi iSa* xga*Uriyom

ka*Sa* ya*va* ho oha*t

yo hoi 8iSa*t zusta*vut a*vo.

10 .

[yuZom a*i|3yo ohura*

axuYO 8a*ta* urta* xsa*brom ca*

axva*t vohu monoha*

„Darum soil ihm gegeben werden SuBe des Mundes“.

9. Da klagte die Seele des Stieres: „(Weh), daB ich einen

„kraftlosen Fiirsorger, die Stimme eines schwachen Mannes hin-

nehmen muB. der ich doch einen kraftvollen Herrscher wiinsche".

(Der Dichter spricht:) „Wird jemals der erscheinen, der ihm (dem

„Rinde) handfeste Hilfe leiste?*

10. Gebt ihnen
,

o Herr, durch die Wahrheit Kraft and dutch

den Guten Sinn jene Herrschaft, durch die cr gute Wohnstatten and
25*
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32.

1.

nos’ t^imm svs’ns

s3ons no Di3irmi s’ns

n3o nan[o] sin s'ns

lsito soirsms K'miror

sosnns lmisnn nan

’n3ic"ai isi 'l' l’isi pn

2 .

mns isiro va’s

SH130 mil 13011SD

mio'ns sxn nsintyn

snsi3iin sntrin sims
D’nois 11 DlSn31SD

nms 13 sn 'loin D'inii

die Segnungen des Friedens schafft. Ieh fur mein Teil habe dich, o

Weiser, erkannt als den uranfdnglichen Spender dieser Dinge.

11. Wo ist die Wahrheit und der Gute Sinn und die Herr-

schaft? Erhennet mich als wiirdig an, o Weiser, durch die Wahrheit

die grofie Gabe zu erkennen. 0 Herr, nun sie uns geholfen hahcn,

wollen ivir Diener von Euresgleklicn sein.

Y. 32.

1. Und dieses, des weisen Herrn, Seligbeit erstrebte in detn-
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ya hu§itT§ ramqmca da{

azomclt ahya mazda

Ow^m mo»hI paourvlm vaedam.

11 .

kuda asem vohnca

mano xsattromca at ma maSa

yozam mazda fraxsnane

mazSi magai a paiti.zanata

ahura nu 11& avarS

3hma ratois yusmavats\m.

32.

1 .

Atiyaca xTaetn§ yasa|

ahva vorazanom mat airyamna

ahya daeva mahmi manoi

ahurahya urvazama mazdi

itwdi dut&who ftwhama

tang darayo yoi v& daibiSantl.

2 .

aeibyo mazdS, ahuro

saramno vohu manaaha

x§aflrat haca paiti.mraot

asa hnShaxa x’envata

spantspn va armaitlm

vaMuhlm varamaidi ha na a»hat

ya* husitls romon 5a* 8a*t

a*zom cit ohyo muzSI*

tavom momhi pnrviyom va*i§om.]

11 .

[ku§a* urtom voho 5a*

mono xga*8rom 5a* a*t ma* urta*

yuzom muzSa* froxSnonoi

ma*zoi ma*fa*ya* pa*tizonta*

ohura* nu no a*vur

ohSma* ra*toi§ yu§ma*vutOm.]

32.

1 .

Ohyo ca* hva*itus ya*sa*t

ohyo vurzonom ma*t a*ryomna*

ohyo §a*iva* homoi mnoi

ohnrohyo vra*zuma* muzSo

ttvoi Sutoho ohoma*

ton 8a*ra*yo yoi vo Svisonti.

2.

a*ij3yo muzSo ohuro .

sa*rotnono vohu monoha*

x§a*dra*t ha*ca* pa*timra*ut

urta* hu§a*xa* huvonvuta*

spontom vo a*romutim

vohvlm vurma*Si ha* no oha*t.

selben Sinne einerseits das Familienmitglied (und) das Geschlecht

mit dem Stammverwandten, (anderseits) die Teufel; (indem beide

Parteien sagten :) „deine Boten wollen wir sein, am die abzuhalten,

„die each hassen“.

2. Ihnen antwortete der Weise Herr, der mit dem Guten Sinne

vereint und mit der leuchtenden Wahrheit eng befreundet ist, aus

seiner Machtfiille heraus: „Fiir eure segenspendende gate From-

„migkeit haben wir uns entschieden; sie sei unser.
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3 .

• ?©*}(*{>”•<;!? • • -v>>*o •

• <5 -»<?« • Wi-^pe t\“ arm

- -**('“-“4^5

• *^5 • Vo*

£, • ^{?
^eby’lvM

4.

.
- ^-“ve

• • -“K5

?0'3-“|-”6 • -»j{

. . £«2$-»C

o« • -“re^-^co-” -

5.

• «VgU-«C • • -“>?

. j.jyja.jj.j. . f»k .g-»j»o'

& • --KJ

6.

- -_ejlow •

3.

inmsD’i nih w ns

anrvx ndd inuo tindn

’nr’ ero ini »»’

Nsiy’wons NXDXVTT

NJNJV31 ’JDK pNttV’tT

’nnsn iN’on ohxvidn bmn»

4.

NDO’OIS NDsyi’ JIN’

inj*r Knty’^N Nnmo n»

kiwimih »nawni

inuo trjo’HPD tynrm

N’minN into

NVDNnnis iro’DJ ammn

nnmo nduuh sn

NXDnsnrnoN p’WN’inn

Nnuo N3N ini n’

tyi’jo nxddn pm p»

Nnilfl DW«»B> N3N

wn owutum m’jhd n’

6 .

NntynNJiN inj’n-itd

jy’Nn ui” ’nv’mNiD ty’N’

NTiriN ’JN10 NDNn [NON]

3. „Aber ihr Teufel alle, und wer euch hoch verehrt, seid

„Spro61inge des bosen Geistes, der Luge und des Hochmuts. Aucb
„eure Taten sind zweideutig, durch die ihr grofien Ruf erworben
,habt im Siebentel der Erde.

4. „Dadurch daB ihr die schlechtesten Dinge befehlt, durch
„deren Yollzug die Mcnschen als Teufelslieblinge zunehmen und
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3.

at yus daeva visp&»ho

akat manawho sta ciOrem

yasca v§, mas yazaite

drujasca pairimatoisca

Syaomtpn aipi daibitana

yaiS asruzdfim bumyA haptai&e.

4.

yat yusta framlmad-a

ya masya acista danto

vaxsante daevozuSta

vawhSas slzdyamna manawho

inazdA ahurahya

xrataas nasyanto aSaatCa.

5.

ta debenaota maslm

hujyatois amaratatasca

hyat va aka rnana»ha

yang daevang akasca mainyus

aka Syaodanam vaeawha

ya fracinas dragvantam xsayo.

6 .

pouru-aenA anaxsta

yais sravahyeiti yezl tai§

afta hata marane ahura

3.

axt yus Saxivax vispoho

axkaxt monoho stax ci&rom

yos cax vo ma*s yozaxtaxi

8rnzaxs cax paxrimutoi§ ca*

syaxumon axpi Svitona*

yaxis axsr(ax)uz§vom pumyo hax
f-

[tuBoi.

4.

yax
t yuS tax fromimitax(-D-ax ?)

yax murtiya* axcistax Sonto

vaxxsontaxi Saxivo-zustax

vohous sizSyomona* monoho

muzSo ohurohyo

xra*tou§ naxsyonto urtaxt cax
,

5.

ta* 3a^nutax(-i>ax ?) murtivom

huiyotoig umurtaxtaxs ca'

yot vo axkax monoha*

yon SaxivOn axkaxs c(inaxs?) mon-

axkax syaxuOnom vax5oh&* |yu§

yax frocinaxs SruYvontom x§a*yo.

6 .

puru-axinO onaxxsta*

yax
is sraxvohyoti yozi ta T

iS

haxtax maxronaxi ohura*

jvom Guten Sinn abfallen und von den Gedanken des Weisen
Herm und von der Wahrheit abkommen,

5. „betrugt ihr den Menschen urn Lebensgliick und Unsterblich-

„keit, welches Tun euch Teufel der Bose Geist durch den bosen

„Sinn gelehrt hat und durch das bose Wort, mit dem er ver-

„sprochen hat, dafi der Liigner herrschen solle“.

6. Wenn (auch) der vielfrevelnde Mensch so wie er es erstrebt,

zum Ziele gelangt, so weiBt du (doch;, o gedachtnisstarker Herr,
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weilen nicht genauer bestimmen lafit, weil unsere Kenntnis der

iibrigen siidkaukasiscben Sprachen fiir eine vergleichende Betrach-

tung des Verbums noch nicbt ausreicht.

Ich habe gerade auf die Untersuebung des Yerbums den

Hauptwert gelegt nnd soviel Material gesammelt, als irgend mog-

lich war.

2.

Arten von Yerben.
Tm Lazischen lassen sicb folgende Arten von Verben unter-

scbeiden

:

1. Hilfsverba: Hierber gehort zunachst das Yerbum „sein“, s.S.310f.,

dann vielleicht aucb das Yerbum „wollen“, s. S. 295, 16,

2. aktive oder transitive,

3. intransitive,

4. kausative oder faktitive,

5. reflexive,

6. unpersonliche.

Beispiele fiir die einzelnen Arten sind in den entsprecbenden

Abschnitten aufgefiihrt.

3.

Die Konj ugation.

a. Allgemeines.

Wie alle siidkaukasischen Sprachen hat auch das Lazische

zwei Konjugationen, die „direkte“ Konjugation nnd die „indirekte“,

die jedoch weit seltener ist als im Georgischen. In welcher Weise

sich beide unterscheiden wird weiter unten gezeigt werden. Im
allgemeinen hat jedes Verbnm nur eine Konjugation, doch gibt

es eine Anzahl Verba, die ibre Tempora teils nach der einen teils

nach der anderen Konjugation bilden.

b. Genera Verbi.

Das Lazische besitzt zwei Genera Verbi: das Aktivum und
das Passivum. Das Passivum hat dieselben Tempora wie das

Aktivum, wird aber verhaltnismaflig wenig gebraucht.

c. Modi.

Es hat 6 Modi : 1. Indikativ, 2. Imperativ, 3. Prohibitiv,

4.

Konjunktiv, 5. Konditional, 6. Permissiv.

d. Tempora.

Indikativ: 1. Prasens, 2. Imperfektum, 3. unbestimmtes Imper-

fektum *), 4. Aorist, 5. Perfektnm, 6. Plusquamperfektum, 7. Futu-

rum I, 8. Futurum II, 9. unbestimmtes Futurum.

1) S. S. 290, 4, 5.
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Konjunktiv: l.Prasens, 2. Imperfektum, 3. Aorist, 4. Futurum,

5. Perfektum, 6. Plusquamperfektum.

Der Konditional hat dieselben Zeiten wie der Indikativ.

Der Permissiv wird von alien Verbalformen gebildet.

Bemerkung: Die Bildung der nnbestimmten Tempora ist eine den sud-

kaukasischen Sprachen vbllig fremde Erscheinnng und vielleicht auf den EinfluB

des turkischen Yerbums zuruckzufiihren.

e. Verbalnomina.

1) Partizipien: Partizipium Praesentis, Perfekti und Futuri,

die alle sowohl eine bestimmte als eine unbestimmte Form haben.

2) Infinitiv.

3) Gerundivum.

f. Humerus.

Das Lazische Verbum hat zwei Numeri: Singular und Plural.

g.

Person.

Die Personalpronomina miissen stets gesetzt werden, wenn kein

anderes Subjekt vorhanden ist: ich ina, du si, er heja, hejak', wir

minfe.

Wichtig ist, daB der aus den ubrigen siidkaukasischen Sprachen

bekannte Gebrauch verschiedener Kasus des Pronomens der drit-

ten Person je nach den verscbiedenen Tempora im Lazischen

so gut wie verschwunden ist. Es folgen zwei Beispiele fur alle

Tempora, denen ich das im Georgischen dabei verwendete Pro-

nomen zur Vergleichung beifuge.

Der Vater baut ein Hans

:

er sucht: Georgisch

:

babak
'

ohori ikoms heja¥ goroms is (Stammform) Prasens

77 7?
-tu „ -tu is „ Imperfektum

77 7?
dovo *)

V 90TU iman (Aktiv) Aorist

baba
77

daudore „ „ dore imas (Dativ) Perfektum

„ on 77
daudmiu r v dortu: imas

„ Plusquamperf.

* m 77
idi „ gorasere is (Stammform) Futurum I.

77 77
(v)astu „ gorastu — Futurum II.

h. Die Verbalform.

Jede Lazische Verbalform besteht aus einer Reihe von Ele-

menten, von denen die Wurzel (\0 das wichtigste ist. Um sie

1) Diese Form und die folgenden sind Tempora des unrcgelmafiigen Yer_

bums ohenu „macben“
;

s. die Liste der Verba 40.
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10 .

' 15 • • \r*y
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& $>-*£{** * igiJ . . JU*^J0Jk)}4£

11.

•8
v
eno-"f

• -trtWVvr • -1o^) i

^
j‘6 • • 'sns

- -“f” j, »e>
l

J-“ • -M,
r
joeey>3 j'

& • W>3-*)-“C- • J^-»c

12 .
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• 8
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-*,

'”-“C0'i0' • \sev^£<j2. • -*3 (TJgoo'

.

- ?0'
3 J, i-‘*< - JO}-***«£^

-*,>>ty-»n)o ,
Y
J‘

• ma>tyJ> • J
o>^e)'3

J'

10 .

mama wnc kd kid nn

ktidik »nw Din^’^K v

Kxvnn K’a’trK

hktt imam pnsi kwd'

JlDNVl KinDKl KXD’

'awnrro* rmm mi k^d’

n.

ainv* piDimo ko rwn
tymn’iD’v anaw inaiam n*

K^DimK Kxty’inw

OH’i lmainn ’ni"DK

uimnw nKnty’m »r

inuo pam*n KIND

12 .

Nnn-iD p’miKi k»

latrnno n»am«tp rwnBwn
nne kdk iKiro i'D'k

ninv5f ’nmK^nKniK }nanio ema n*

smi nNmiK Nonna twtr

doth DiKjt^'K Kjfonn^n KSta

13.

not^'n uannu Kmsrn K’

iniao ’JNon K’nn^’XK

k’hk nsrimiD triinw

10. Der Mann furwahr zernichtet die Lehre, der das Rind und
die Sonne fur den schlimmsten Greuel erkiart, den die Augen sehen
konnen, und der die Frommen zu Liignem macht, und der das Gras
von den Weiden raubt, und der dieWaffe zuckt gegen den Frommen.

11. Alle die zernichten das Leben, die als Liigner angele-
gentlich darauf bedacht sind, Hausfrauen und Hausherm um den
Besitz lhres Erbes zu bringen, sie, die sich, o Weiser, vom besten
Smne, der dem Wahrhaften eignet, abwenden.
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10.

hvo ma na srava morondat

y3 aeistam vaenawhe aogada

g^m aSibya hvaroca

yasca dabong dregvato dadat

yasca vastra vivapat

yasca vadara voizdat asavne.

11 .

taecit ma morondan jyotum

yoi dragvanto mazibls cikoitares

auuhlsca auhvasca

apayeiti raexonawho vaedarn

yoi vahigtat asauno

mazda rarasyan manawho

12 .

ya rftwhayon sravawha

vahiStat gyaobanat marotano

aeibyo mazdS. aka mraot

yoi gaug morandan urvaxsuxtl Jyo-

yais grahma asat varata [turn

karapa xSabromca Kanam drujem.

13.

ya xsabra grohmo hisasal

acistahya damane manawho

awhaus maraxtaro ahya

10 .

ho ma1 na* sraxv0 murn8axt

yo axcKtom vaxinohoi axu7§a
x

70m axsijjyax huvaxr cax

yos cax §axton(-don?) Srir/vuto 8iSaxt

yos cax vaxsllrax vivaxpaxt

yos cax vax§axr voiz8axt nrtaxvnoi.

11 .

toi cit ma* mornoon zyotum

yoi Sru'/vonto max
z[iis cikoiturfi

ohvls cax ohuvaxs cax

axpoxyuti raxixnoho vaxi§om

yoi vaxhistat urtaxvno

muz§ax raxrusyon monoho.

12 .

yax rohaxyon sraxvohax

vaxhistaxt §yaxubnaxt murtono

axi£yo muzSo axkax mrax
ut,

yoi 70us murnSon vraxxsuxtl zyotum

yax
is 7rohma

x urtaxt vurtax

kaxrpax xsaxbrom cax ignom Sruzom.

13.

yax x§axbrax 7rohmo hissaxt

a^iStohyo Smonoi monoho

ohous maxrxtaxro ohyo

12. Weil sie durch ihr Wort die Menschen vom besten Tun
abwendig machen, verflucht sie der Weise, sie die das Leben des

Rindes unter Frendenrnfen zernichten, mit denen zusammen der

Opferpriester den Opferfrafi und die Herrschaft

. . . die Luge der Wahrheit vorzog.

13. Durch diese Herrschaft sucht sich der Opferfresser im

Hause des Bosesten Sinnes einen Platz, und (mit ibm) die Zer-

storer dieses Lebens. die dort, 0 Weiser, nach Herzenslust jam-



284 Theodor Kluge,

moniert zu werden. Ich selbst habe Aoristformen ohne Prafix,

und dann einige Tage spater mit Prafix gehort
;
auf Yorhaltung

erhalt man gewohnlich die Antwort: das ist alles einerlei.

Das Temporalprafix des Aorists ist Jc-, g-, d-
,
das teils ohne

Vokal, teils mit Vokal — meist o — anftritt. Ein Gfesetz hat

sich hier nicht ermitteln lassen. Wo das Temporalprafix fehlt,

ist die Peststellung der Form nur durch die Saffixe moglich.

3)

Personalprafixe.

1) Direkte Konjngation:

Da in jedem lazischen Tempos die 1. u. 2. Pers. Sing, und die

1. u. 2. Pers. Plur. ubereinstimmen, so werden die Personen durch Per-

sonalprafixe unterschieden, die zwischen der Proposition oder dem
„Vollendungsprafix“ einerseits und dem vor derWurzel stehenden

„ Charaktervokal" oder der reinen Wurzel anderseits eingefiigt

werden. Auch hier lafit sich kein Gresetz liber die bei den ein-

zelnen Yerben anzuwendenden Prafixe aufstellen.

Sing. 1. Pers. 1) (-)/>'-, 2) (>, 3) (-)r-, 4) (-y- 5) (-)m-

2. — — — (-)^- (-)»-

3. — — — (> (>-
Plur. 1. (>'- (-)*- (-)i-- (-y- (-)m-

2. — — —
(-)h- (>-

3. — — —
(-)h- (-)«-•

In einer grofien Anzahl von Fallen folgt auf diese Prafixe

noch ein Yokal (a, e, i, o, «), ohne dab es gelungen ware, fur das

Anftreten dieser Vokale ein Gresetz ausfindig zu machen.

2) Indirekte Konjngation:

Die Personalprafixe bei der indirekten Konjngation lauten

sowohl im Singular wie im Plural:

1. Pers. (-);«- (ma-, we-, mi-, mo-, mu-),

2- „ {ga-, ge-, gi- . . .)

3. „ (-)«-.

Fiir die Wahl des Yokals liefi sich keine Regel feststellen.

4) Temporalsuffixe.

Die Temporalsuffixe werden bei den einzelnen Tempora auf-

gefiihrt werden.

5) Personalsuffixe.

Dasselbe gilt von den Personalsuffixen.
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i. Aussageformen.

u) Bejahende Form.

/8) Verneinende Form.

Die Verneinung wird durch das vor die Verbalform tretende

Wort var „nicht“ ausgedriickt, dessen auslautendes r vor der Ko-

pula re(n) „ist“ schwindet:

ich liebe: ma borom, . . . nicht: ma var borom,

du liebst: si boromi, ... „ si var boromi u. s. w.

Einige Verben geben, wenn sie verneint sind, nach der in-

direkten Konjngation:

ich nehme: ma ep'c'op'um, ich nehme nicht: var e-ma-c'op
eem

du nimmst : si ef?op
c
im, du nimmst nicht : var e-ga-c op

c

em u. s. w.,

andere dagegen verlieren das Prapositional-Prafix, so z. B.

:

h}~mic
e

kin „ich weifi“, var mickin „ich weiC nicht“.

Dies scheint indessen nur auf das Prasens beschrankt zu sein.

y) Fragende Form.

Die fragende Form wird durch Anfugung von -i an die Ver-

balform gebildet:

ich liebe: ma boroni, ma boromi

?

Dieses i wird in der gewohnlichen Rede sehr oft fortgelassen

und die Frage nur durch den Tonfall angedeutet. Wo die Ver-

balform auf einen Vokal auslautet, wird zwischen den auslautenden

Vokal und das i der Frage ein j eingeschoben. 1st der auslau-

tende Vokal i, so tritt jedoch fiir gewohnlich eine Verschmelzung

der beiden i ein.

k. Bildung der Modi und Tempera.

Um Wiederholungen zu vermeiden werden beide zusammen

behandelt.

1. Infinitiv.

Da bis zu einem gewissen Grade die Moglichkeit ein Verbum

zu konjugieren von der Kenntnis der Bildungsgesetze des Infinitivs

abhangt, so werden diese zunachst besprochen.

Der Infinitiv wird aus der Wurzel gebildet durch Anfugung
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des Suffixes -u und des Prafixes o, abgesehen von noch anderen

Suffixen, die weiter unten aufgefiihrt werden.

I. Klasse.
\J,

Prafix o-, (do-?), Suffix -u:

\Jkit'h, fragen: o-kifh-n,

\Jgifh

,

lesen: o-gifh-u,

\Jjar, schreiben: o-Jar-u,

\Jgur, lernen: do-gur-u,

yjqvart, schneiden: o-qva(r)t-u,

\Jc, nahen: o-c'-u,

yjtah, zerbrechen: o-tah-u,

yjsum, trinken : o-sum-u

\Jpel, niitzen: o-pel-u, was natiirlich griech. tbcpsktiv ist,

aber genau so wie ein lazisches Verbum behandelt wird.

II. Klasse. u) \j, verschiedene Prafixe, Infix -in-, Suffix -u :

kommen: mo-hf-in-u,

\Jcop, nehmen, kaufen: e-c'op-in-u,

\/c
c

k, wissen: ko-ck-in-u,

\Jckond, vergessen: (go)-c'lcond-in-u,

\Jmat, laufen: (ga)-mat-in-u,

\Jdg, anhalten: (do)-dg-in-u.

/3) Prafix o-, Infix -in-, Suffix -u :

\Jjoh, rufen: o-goh-in-u,

\Jfk, verstehen: o-c'k-in-u,

\jzi), lachen: o-si)-in-u,

\jbga(r), weinen: o-bgar-in-u,

\hnt, legen: o-mt-in-u,

\Jc*od, beendigen: o-c'od-in-u.

y) \/, Infix in-, Suffix -it, Prafix g-on-?:

y/c'/i, aufmachen
:
gon-c'k-in-u.

III. Klasse. a
) y', Prafix o- oder Proposition, Infix -on-, -nn-,

Suffix u

:

\Jh, setzen: do-h-un-u,

yjch, kOrnmen: o-c'h-on-u,

\'b, waschen, sicb : o-b-on-u,

\Jnig, schicken: me-nzg-on-u,

\Jlag, kauen: o-lug-un-u.

P) y/, Prafix o-, Infix -an-. Suffix m:

yj]ik, sich vermindern : o-m-pk-an-u,

\tguns, verzogern: o-gims-an-u.
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IY. Klasse. a) \l, Infix -ap-, Suffix -u :

\Jmec
c

, geben: mec-ap-u.

fi) \/, Prafix o-, (do-, mo-), Infix -ap-, Suffix -u:

\Jgn, sehen : o-gn-ap-u,

\Jgar, lehren: do-gur-ap-u,

\jg, bringen: mo-g-ap-a,

\d, fallen: me-l-ap-u,

\Jo(v), warten: o-cv-ap-u,

\Jc
c

k, anfangen: g(e)-c'k-ap-u,

\!pc, fallen: o-pc-ap-u,

\feJc, sk(v), lassen: me-okv-ap-u,

die Yerben auf -apa, -opa sind unregelmafiig : oropa „lieben“, otqvapa

„sagen“.

Y. Klasse. a) Praf. o-, Infix -am-, Snffix -u:

yjjir, sehen: o-pr-am-u

,

yjoir, finden: o-cir-am-u,

\Jc'er, zeigen: o-c er-am-u.

p) Prafix oder Praposition ga, Infix -am-, Suffix -u:

\jmac verkaufen: ga-mac-am-u.

y) Prafix o- (und Praposition), Infix -im-, Suffix -u

:

\jht, gehen: o-ht-im-u,

yjht, kommen: m-o-ht-im-u.

YI. Klasse. \f, Prafix o-, Infix -mel-, -mil-, Suffix u

:

yJtq(o), werfen: o-tqo-mel-u.

\Jtk(o), werfen : o-tko-mil-u.

VII. Klasse.
\J, verschiedene Prafixe oder Prapositionen, Suf-

fix -o

:

\jkol

,

schliefien: gem-kol-o,

\Jsel, aufstehen: e-sel-o.

\Jgor, suchen: o-gor-o.

YUI. Klasse. Zusammengesetzte Suffixe

:

\jjak, springen: me-jak-ap-in-u.

2. Prasens.

Die Personalprafixe der ersten Person Sing, sind b-, v-, p'-.

Yon diesen wird b- mit geringen Ausnahmen mit einem Yokal

gesproehen, und zwar mit -i, -o oder -u, v- aber immer mit -i. Da-

gegen ist p' stets vokallos. Jedes Verbum bat nur einen bestimmten

Yokal fur das Prafix. Die Form des Personalprafixes fiir das

Prasens ist von der Form des Infinitivs vollig unabhangig. Man
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lernt die Bildung eines jeden Prasens nur durch den Gebrauch

kennen.

1) Direkte Konjngation:

Die Personalendungen des Prasens sind:

1. Pers. Sing. — 1. Pers. Plur. -t

2. — 2. -t

3. -s 3. -an.

Das Prasens hat etwa 15 versehiedene Endxmgen, die weiter

unten zusannnengestellt sind. Nur dureh den Gebrauch kann man
ersehen, welche dieser Endungen an ein jedes Yerbum tritt.

Folgende Klassen lassen sich unterscheiden

:

1. vokalische Endungen: 2. r-Klasse

:

1. P. Sg. -o, -a, -e(r), 1. P. Sg. -ar, -er, -ir
,

-or, -ar,

2. -o, -u, -e(r), 2. -ar, -er, -ir, -or. -ur,

3. -oms, -ums, -urns, 3. -as, -es, -in, -os, -un,

1. P. PI. -omt, -unit', — 1. P. PI. -art, -et, -irt, -ort. -art,

2. -omf, -amt, — 2. -art, -et, -irt, -ort, -art.

3. -an, -uman, — 3. -arnan, -enan, -inan, -ornan, -unan.

3. w-Klasse : 4. m-Klasse:

1. P. Sg. -an, 1. P. Sg. -am, -om, -urn,

2. -an, 2. -am, -om, -am,

3. -ans, 3. -ams, -oms, -ums.

1. P. PI. -ant. 1. P. PI. -amt, -omt, -unit,

2. -ant, 2. -amt, -omt, -unit

3. -anan, 3. -aman
,
-onan, -arnan.

2) Indirekte Konjngation:

Die indirekte Konjngation kennt nur eine Klasse, die w-Klasse,

die besondere Prafixe hat.

Prafix : Endung
1. Pers. Sing. m{i, -a)- 1 i

<s>. •

2. (j{i, -a)- n -in
t

3. u-
it

-in

1. Pers. Plur. m{i, -a)- „ -in-an

2.
<){h -(ti- v -in-an

3. ll- „ -in-an.

AuBerdem weist das Prasens der beiden folgenden Verba eine

doppelte Endung, -om, -am -f -er auf:

otlcomilu

:

werfen, bo-\jtk-om-er

:

ich werfe,

mecvapu: lassen, me-ba-\Jsk-um-er

:

ich lasse.
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Tm Folgenden gebe ich das Paradigma einer Anzahl von Verben

:

gemkolo: bedecben Sing. 1. genkolo 2. genkolo 3. genkohms

p'thau

:

zerbrechen p'tahu(ni) taku(m) tahums

obgarinu : wissen bibgar ibgar ibgas

mec'vapu : lassen mebaskumei maskumer asktunes

oc'komu

:

essen bimhor imhor imhos

dodginu

:

anhalten bdgir dgir dgirs

oht'imu

:

gehen bulur ulur ulun

osijinu

:

lachen bizijam izijam izijants

aoropa

:

lieben bororn omm oroms

ofiramu

:

sehen b)irum )irum jirums

oqvanda

:

wollen bigvan igvan igvans

opelu (/)

:

niitzen bipel ipel ipels

Plnr. 1. gemkolomt 2. genkolomf 3. genkolan

p'tahumt
'

tahumf tahnman

bibgart’ ibgartf ibgarnan

mebaskamet
'

maskumet* maskumenan

bimhorf imhort
'

imhoman
bdgirtf dgirt

'

dgirnan

bulurtf idnrf uhinan

bisijamt
'

izijamtf isijanen

boromt' oromt' boronan

bjirumf jirnmt
'

yiruman

bigvant
'

igvanf igvanan

bipelat'e ipelafe ipelanen.

Beispiel eines indirekten Yerbums

:

oc'Jcinu

:

wissen 1. Pers. Sing, mac'kin 1. Pers. Plur. mackinan

2. gac'kin 2. gackinan

3. ac'kin 3. tfckinan.

3. Imperfektum.

Das Imperfektum wird gebildet durch Anfugung von -ti an

die erste Person Singularis des Prasens.

z. B. : bimhor, ich esse, bimkorii ich ah,

p'tahu(m), ich zerbreche, p'tahimti ich zerbrach.

In einigen Fallen wechseln die Pronominalprafixe
;
anch sonst

bommen Unregelmafiigkeiten vor.

Kgl. Ge s. d. Wist. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 2. 19



290 Theodor Kluge,

Die Personalendungen sind der Reihe nach:

-ti, -ti, -tu, -ti-f, -ti-f, -te-s

z. B. : 1. Pers. Sing, p'tahumti 1. Pers. Plur. p'tahumtif

2. takumti 2. tahumtif

3. tahumtu 3. tahumtes.

4.

TTnbestimmtes Imperfektum.

Dieses Tempus scheint nach dem tiirkischen unbestimmten Im-

perfektum (seicijor imisim) und dem unbestimmten Aoristprateritum

(sewer imisim) v
) aus dem Imperfektum dnrch Anfiigung von dore

„ist“ gebildet zu sein.

Die Form miifite also iibersetzt werden:

buhirti dore: ich ging (wahrscheinlich, iiberhaupt).

5. Aorist.

Wie beim Prasens, so gibt es auch hier Snffixe und Prafixe.

Al s Temporalprafix wird Jc-, d-, ko-, do- verwendet. Hat das

Prasens oder der Infinitiv bereits ein Prafix, so hat der Aorist in

den meisten Fallen dasselbe. Von der Verwendung der Personal-

prafixe gilt dasselbe, was beim Prasens gesagt worden ist. Ein-

zelne Verba gehen im Aorist nach der „indirekten“ Konjugation,

auch wenn das Prasens direkt konjugiert wird. Ein besonderes

Tempussuffix hat der Aorist nicht; die Endungen werden direkt an

clie Wurzel des Verbums angehangt und lauten: -i, -i, -u, -if, -if, -es.

z.B.: okturu: andern, dop'kturi, dokturi, dokturu, dop'kturif, dokturif,

doktures.

ocu

:

nahen, dopsvi, dosvi, dosu, dop'svif, dosvif, dosves.

ojaru

:

schreiben, domjari, domp'jari, donjari, donjaru, —
,
—

,
donjares

eselo: aufstehen, kebiseli, lcejiseli, kejiselu, —
,
—

,
kejiseles.

otquvia

:

sprechen, dobucvi, dufvi u. s. w.

ohemt: tun, dop'i, dovi, dovu, dop'vif, dovif, doves 2
).

6. Futurum.

Das Lazische hat vier Futura, von denen zwei wahrscheinlich

auf tiirkischen EinfluB zuriicbzufiihren sind.

z. B.: bidare: ich will, ich werde gehen. Fut. I.

bidarti, bidati: ich wollte, ich wiirde gehen. Fut. II.

1) S. Jelitsclika: Turkische Grammatik p. 132 u. 134.

2) Ausdriicklick mache ich noch einmal darauf aufmerksam, dad das Lazi-

sche keine Sckriftspraclie ist, und dad Schwankungen zwischen verwandten Lauten

bestehen
;
insbesondere wechseln d/t, o/u, 6/ii, a/i'e, g/k u. a., ohne dad ein festes

Gesetz zu erkennen ware.
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bidati dare: ich wollte wohl gehen. UnbestimmtesFat.il.

bidati dortu (?).

Die beiden letzten Formen sind mit Hilfe von dare „ist
e and

dortu „war“ gebildet.

Die Prafixe Die Suffixe

des Futurnms I and II sind

:

des Futarums I sind

:

l.Pers.Sing. b{i). f, 1. Pers. Sing, -are, -ere

2. — h, — 2. -are, -ere

3. - h, — 3. -ase, -asere

1. Pers. Plur. b(i), f, P
c

1. Pers. Plur. -ate{n), -anere

2. — h, — 2. -ate{n), -anere

3. — h, — 3. -anen, -aneren.

Die Suffixe des Fat. II. lauten

:

1. Pers. Sing. -a{r)ti, -asti 1. Pers. Plur. -a(r)tit
c

,
-astit

e

2. -a(r)ti, -asti 2. -a{r)tif, -astif

3. -astu, -astu 3. -astes, -astes.

Die Personalprafixe der beiden Futura sind, wie man sieht,

die des Prasens. Die Suffixe des Fat. II dagegen sind zusammen-

gesetzt aus dem Suffix des Futarums I, -ar- oder -as-, dem
Imperfektsuffix -t- und den dazu gehorigen Personalsuffixen -i, -u

u. s. w.

In einigen Fallen erhalt das Faturam ein anderes Prafix als

das Prasens:

onjiru „schlafen“ Pras. p
c
jan Fut. binjirare: icb werde schlafen.

Die Prafixe and Suffixe der indirekten Konjagation lauten

im Futnrum I. und II. anders als im Prasens. Der besseren

Ubersicht wegen stelle ich hier alles zasammen.

Futnrum I Futurum II

Prafix : Suffix

:

Prafix

:

Suffix

:

1. Pers. Sing, ma-
\J

-ase(n
)

1. Pers. Sing, ma- y/ -astu. -asere

2. ga- -ase(n)
2. ga- y/ -astu, -asere

3. a- y/
-ase{n

)
3. a- -astu, -asere

1. Pers. Plur. ma- -ane(n)
1. Pers. Plur. ma- yj -ates, -ate(re)

2. ga- y/
-ane(n

)
2. ga- y/ -ates, -ate(re

)

3. a- ^ -ane{n) 3. a- y' -ates, -ateren

19*
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Perfektum.

Das Perfektum besteht im Lazischen aus dem Aorist + dore

z. B. : do-bi-Jcith-i dore: „icb babe gelesen“.

8.

Plusquamperfektum.

Es besteht aus dem Aorist + dortu „war“.

z. B. : bu-joh-i dortu

:

„ich hatte gerufen“.

9.

Partizipia.

Im Gregensatz zn den kaukasischen Sprachen
,

die nur ein

Partizipium haben, hat das Lazische deren sechs, die wie im tiir-

kischen in bestimmte und unbestimmte zerfallen.

a) Partizipium Praesentis:

Die unbestimmte Form lautet wie die 3. Pers. Sing. Pras.

:

heja ec'opums: „er kauft“, Part. Praes. ge'opums.

heja p'c'unis: er wartet, „ cttm(e)s.

Bemerkenswert ist, daB in der folgenden Form o fur a und

n fur m eintritt.

heja bsopams: er spricht, Part. Praes. sopons.

Die bestimmte Form des Partizipium Praesentis scheint aus

der unbestimmten durch das Prafix na gebildet zu sein, wobei das

auslautende ms bleiben oder abfallen kann.

Unbestimmtes Part. Pras.:

gamacoms

:

verkaufend

naskomes: lassend

ulum: gehend

mulum

:

kommend

Bestimmtes Part. Pras.:

nagamae ams

nanasku

naidu J

)

namoht'u 1
).

fi) Partizipium Perfekti:

Das Partizipium Perfekti wird aus dem Infinitiv gebildet, in-

dem an die Stelle des Suffixes u das Suffix eri tritt. Hat der

Infinitiv das Prafix o, so fallt es im Partizipium Perfekti ab;

z. Beisp.

:

1) Diese beiden Formen sind in ihrer Bildung unklar.
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Infinitiv Partiz. Perfekti : Infinitiv Part.Perf.:

lieben : aoropa : aoropori sehen : ojiramu : jirameri

gehen : oht'imu : ht'ineri horen : ognapu : ognaperi

kommen : moht'imu : moMinert anfangen : oc'komu : ckomeri

lassen : meskvapu : meskvineri trinken : osumu : asveri

kaufen : ec'opinu : ec'opineri lachen : ozijinu : zijineri

kanfen : mec'apu : mecameri schlafen : onjiru : jireri

sagen : otquma, otqvapa : tqveri tan : ohenu : heneri.

y) Partizipium Futuri:

Uer Unterscbied zwischen bestimmter and anbestimmter Form
ist im Part. Fat. nicht vorhanden. Seine Bildang ist der der

beiden anderen abnlieh: Prafix ist na-, Snffix -ase oder -asere.

z. B. : Inf. \Jaoropa: lieben, \Joro = na-cioropase, naoropasere [aas

na-aoropasere\.

Ebenso

schreiben : ojaru jarasere

tan : ohenu \fpjv. vusere

sagen: otquma
,
tqvapa \Jcv eraser

e

nehmen : ec'opinu ecopasere.

10. Infinitiv.

Der Infinitiv ist bereits besprochen worden; s. S. 285 if.

11. Imperativ.

Die zweite Pers. Sing, des Imperativs ist gewohnlicli mit der

2. Pers. Sing, des Aoristes identisch.

1. Pers. Sing. Aor. bigzali: „ich ging“

;

B „ ep'eopi: „ich kaafte“

;

Imperativ igzali: r geh“, (da gingst).

„ ec'opi: „kaofe“, (da kaaftest).

Doch fallt gelegentlich das Temporalprafix ab, z. B. :

ich kaafte: koyamap'e'i : kanfe: gamaci

ich nahm: komep'c'i : nimm: komec'i

ich fragte: dobikit'hi : frage: ikit'hi

2. Pers. Plnr. -it' : geht: igzalif.

Die dritte Person Singnlar and Plaral des Imperativs ist iden-

tisch mit den entsprechenden Personen des Konjunktivs.

aoropas: er soil lieben = 3. Pers. Sing. Konj. Praes.

aoropan: sie sollen lieben = 3. Pers. Plnr. „ „ .
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Prohibitiv.

Der Prohibitiv wird aas der 2. Pers. Sing, des Praes. dnrch vor-

gesetztes modIt gebildet:

z. Beisp.:

lieben

kommen
verkaufen

sehen

Infinitiv

aoropa,

mokt'imit,

gamac am it,

ojirantv,

Prasens Prohibitiv

oroni, mot-orum.

muhir, mot-ulur.

gamac am, mod-gamacam.

pram, mod-prum.

13.

Konjunktiv.

Das Prasens des Konjnnktivs wird ans dem Aorist gebildet,

dessen Personalsuffix -i in -a verwandelt wird:

z. Beisp. : baoropi, ich liebte : baoropa, ich moge lieben

bigzali
,

ich ging : bigzala, ich moge gehen
komofti, ich kam : komofta, ich moge kommen
mebasTcvi, ich liefi : mebasJcva, ich moge lassen.

Das Imperfektum des Konjnnktivs wird ans dem Imperfektnm
des Indikativs gebildet dnrch denselben Ubergang des auslantenden

-i in -a:

boromta, oromta, oromtas, boromtaf, oromtaf, oromtan(a).

Der Aorist des Konjnnktivs wird aus dem Aorist des Indi-

kativs dnrch Anfiignng von -Jco gebildet:

baoropibo, aoropiko
,
aoropuko, baoropit'ko, aoropifko, aropesko.

Das Perfektum des Konjunktivs wird gebildet durch das Par-
tizipinm Perfekti nnd das Imperfektum Konjnnktivi des Hilfsver-

bnms „sein“

:

htineri borta: „daB ich gekommen sei“.

Das Plnsquamperfektum des Konjnnktivs wird in entsprechender
Weise mit dem Aorist des Konjnnktivs des Hilfsverbams „sein“
gebildet

:

bonerl bortuko: .daS er getan hatte“.

14.

Konditional.

Der Konditional, der anch den Begriff des „Sollens u
aus-

driickt, wird dnrch Anfhgnng von -na an die Tempora des In-
dikativs gebildet. Formen, die schon anf -n ansgehen, haben
dann doppeltes n.
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Permissiv.

Durch Antritt der Silbe ni an das Ende aller Verbalformen

driickt das Lazische den Begriff des ,Diirfens“ aus.

16.

Hilfsverbum.

Als ein Hilfsverbnm kann oavandinu „wollen“ bezeicknet

werden
,

das naek Adjarian (a. a. O. S. 424 ff.) zur Bildnng des

Eutnrnms dient.

17.

Eormentabelle.

Die folgende Tabelle liefert fiir die vorstehende systematische

TJbersicht die Lazischen Verbalformen.
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Infinitiv
Prasens

1. Pers. Sing.

Futurum I Futurum II

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

1 gehen ohtimu bulur bidare

2 komnieu mohtimu mdbuhir moftare

3 verlassen ockomiln bicker bockedare

4 kaufen ec'opinu epcopam

5 verkaufen gamac
c
aniu gamcqfcom gamap

c

c are

6 geben mei'apu mep'c'am mep'c'are

7 nehmen ec'opimi ep'c'opinn

8 sprechen otquma bsopam gic'vare

9 sagen otqvapa V

10 rufen ojokinu bujoham bujohare

11 seken ojiramu bjiruni bjirare

12 horen ognapu bognam

13 verstehen oc'kinu mickin mac'kinase

14 wissen kad'kinu kac'kinase

15 lesen ogithu bigitham

16 schreiben ojaru mjaru p'jarare

17 vergessen goc'kondinn gomoe'kondum gobickondinam !

18 lieben aoropa bororn

19 essen oekomu bimhor bskomare

20 trinken osumu p'sum

21 scblafen onjiru p'jan binjirare

22 aufstehen eselo ebisel ebiselare

23 laufen gamatinu gamaptur gamaptare

24 anhalten dodginu bdgir dobdgitare

25 lachen ozijinu bizijam bizijare

26 weinen obgarinu bibgar bibgarare

27 lemen doguru dobiguram dobigurare

28 lehren dogurapu doboguram dobogurare

29 legen omtinu bomtinam

30 aufmachen gonc'kinu gomcku

31 schlieBen gemkolo genibkolum

32 scbicken menSgonu mebunzgonam mebunigonare

33 bringen mogapu mobigam

34 schneiden oqvartu pqvatu

35 nahen ocu p'cu p'care

36 setzen dohunu dobhgdur

37 fallen melaim meblam meblare

38 suchen ogoro g&ivm

39 finden ociranu bcimm

40 tun ohenu bikom pare

bidarti

moftarti

gic'varti
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Unbestimmtes Unbestimmtes Plusquam-
Fntnrum II Aorist Imperfektum Imperfektum Perfektum perfektum
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

Imperativ

bidartidore bigzali bulurti bulurti dore bigzali dore(?) bigzali dortu (?) igzali

komofti niobulurti komohti n. s. w.
me'baskvi mebaskmnerti naikvi

ep'<fop'i epeopumti ec'opi

kogamapc' i
' garnacamti garnaci

komep'ci mep'camti komec'i

kep'c'op'i

p't'qvi bsoponti tqvi

duboc'vi

bujohi bujohamti

kobjiri bjirumti kojiri

kobogni bognamti ogni

kohoboc'oni ohoboc'onamti ohoconi

komaffkini

dobikithi bigithaniti ikithi

domjari bjarumti jari

gamoc'kondo gomoc'kondurti

baoropi boromti aoropi

opcgomi bimhorti c'gomi

(o)p
c
cvi p'sumti epei

dobinjiri binjirti, bjanti

kebisali ebiselti

gamapti gamapturti

dobdgiti bdgirti

bizip bizijamti

bibgari bibgarti ibgari

(ko)dobiguri dobiguramti

doboguri doboguramti

bomtini —
gome'hi gomckumti

gemkoli

komebunironi

komobori

mepqvati mepqvatmiti

dop'c'i peumti ci
kodobhedi bherti

mebli nublamti melt

bgori

kobciri

bgoromti

dopi bikomti v i
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Infinitiv
Prasens Futurum I

1 . Pers. Sing. l.Pers. Sing.

41 warten ocvapu p'c'uni(ere) cvare

42 werfen otkomelu botkomer

43 zeigen oc'eramu- boceram

44 zerbrechen(trans.ofoA?« p’tahu{m)

45 fragen[u.mtrans.)o^.vTA« vikit'ham

46 anfangen geckapu gebac'kum

47 beendigen oc'odinu bocodinu

48 erfiillen opc’apu obopc'am obopc are

49 lassen mee'vapu mebaskumer bickadare

50 abbrechen(e.Haus)^b/^ap(f

51 brechen(s.No.44)otoA;<

52 abfahren gamahtimu magamabulitr

53 abholen ohtimu, ec'opinu ep'c'opum

54 abladen mocodinu moboc'odimi

55 ablegen omtinu bomtinam

56 abnutzen osirapu osirapam p'sirare

57 achten gais ohenit gais bogodam

58 anbrennen oc'u p'c'um

59 andern olcturu kturum kturare

60 1

61
anfassen

oc'apu

mekedinu

boc'vapam

mebobur

62 angreifen gedgapu gebdgikum

63 anhangen enc'it enbonc'am

64 anmacben mecaho meboc'abam

65 anmelden haberi mec'amn

66 anstrengen doc kindapu

67 ausgiefien mehvapu mep'humer

68 aushalten mecinapu

69 ausloschen meskurmo [me\boskurinu

70
| ansziehen

gamarapu

71 gocumu

72

|

bedecken
motqvapu niobotume mobotvare

73 gemkolo gemkolo gemkolare

74 beerdigen dohvapu dobohumer

75 beendigen ocodinu

76 begreifen ohojonu ohpbojonu ohobofonare

77 aufbewahren eSanahu esebinaham

78 belasten mokidinu mobokidam

Futurum II

l.Pers. Sing

p'c'vare
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Unbestiramtes Unbestimmtes Plusquam-
Futurum II Aorist Imperfektum Imperfektum Perfektnm perfektum

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. l.Pers. Sing. l.Pers. Sing.

pe'vi

botkoc'i

kobc'eni

doptahi ptahumti

dobkithi bikithamti

kogehucki gobockamti

doboc'odini

obopc'i

mebaskui mebaskumerti

Imperativ

bomtini

dop'siri

dokturi

mebakeri meboburti

gebudgi gebdgumti

mep'hvi mep'humti

mobotvi mobotumerti

gemkoli

kodobohvi

doboc'dini

esebinahi esebinuhamti
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Infinitiv
Prasens

1. Pers. Sing.

79 berauben gocumu magop'c'limer

80 beruhigen mogordinu ombogordinam

81 bestelien (trans.) dondvapu dobandumer

82 braten ogubu bgubum

83 sterben ogagu

QK |
brennen (trans. oc'vapu

"°
* ru.intrans.)

p'c'itm

86 drangen osdapu obusdam

87 einfallen one'iru

88 einholen, errei- me£isimu
89 einschliefien [chen gemkolo

90 einstecken orntinu

91 einsteigen omahtimu amabulur

92 entfernen (etwas) esdapu obsdum

93 fliehen omtinua bimter

94 entwischen omtinapu momtinu

95 aufbrechen, offnen otahu

96 fassen, nehmen ec'opu

97 fortschaffen esdapu ebsdutn

98 fiihren mogapu mobigum

99 gelten menthapu mebontham

100 gewohnen (trans.) gegapu gebogam

101 glauben stipes ohena

102 gliiben 0<?U p'c'um

103 hangen(intrans.) enc'aperi ebonc
cam

104 hangen (trans.) gelakidu gelabokidam

105 irren mogordinu

106 jacken onc'aminu bini'aminan

107 kauen olagunu blagunu

108 kochen (trans. u. ogabu

109 leben [intrans.) mencinu mibinc'er

110 liigen ongiru binjir

111 loscben meskurino

112 loslassen meskvapu, medshi, oc'ku

113 mogen oqvanda bigvan

114 niitzen opelu bipel

115 packen (znsam- okorobu

116 pissen [men) ckaris dobapu dobobam

117 reiten chcnisi ohenu

Futurum I Futuruin II

1. Pers. Sing. 1. Pers.Sing.

mobogordinare

dobandvare

ebsdare

gebogare

gelabokidare

gakvandare

bipelare
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Unbestimmtes Unbestimmtes Plusquam-
Futurum II Aorist Imperfektum Imperfektom Perfektum perfektmn

Imperativ
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

gop'cvi

kobogordini

kobodvapi

bugumti

dobgugi

kebsdi

kebsdi esdi

kobevanbonthi

kogebogi

kebonc'i eboncamti

bmcamini

dobluguni blagunumti

komebonci
binjirti

dobigvandi bigvanti

dobipeli

kodobobi

dopi
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Infinitiv
Prasens

I. Pers. Sing.

118 rufen ojohinit

119 schreien obejginu

120 scheinen ociramu

121 schwindeln mogordinu

122 springen mejakapinu

123 steken dodginu

124 stehlen mehiru

125 stofien (jemand) gee amu gebdani

126 wegstofien mee'apu

127 zerstoBen ora okdhu

128 taucken gelajm gebilam

129 tangen opela bipel

130 tcennen okoju,oko)ku
t
okojkimu okop'jkum

131 triiben ohnaraparu bohmarapam

132 iiberlegen odusunu

133 iibertreiben ordapu

134 iibertreten osdapit bsduni

135 nmarmen gokoru, goqoru gobagorer

136 umkehren (intr.)

137 nmkehren(trans.) j

okfapu
bikter

boktam

138 umscklagen
l dolobrapu

t melapu

dolobobram

meblam
139 umstiirzen

(
gjoktapu geboktam

140 umwecbseln okohu

141 untergehen gelapu

142 unterschlagen mehiru

143 untersckreiben imsas ohenu

144 verandern okturapu

1 verbrennen

°
)

(trans. u. intr.)
or capu

trans.
j p dumber)

intrans.} bidver

146 vergieBen mehiapu

147 vergruBern ordapu

148 schwimmen omSviru bimsvir

149 verkeiraten odda bic'il

150 vermekren didos ovapu (ina)dido maven

151 vermeiden koraktu gocobikter

152 sick vermindern omjikanu

153 versammeln okordbu bgorobum

154 versinken golapu

155 verteilen oltu bultam

Futurum I

1. Pers. Sing.

okop'jkare

Futurum II

1. Pers. Sing.

bc'vare

bic'vare

bidilare

bultare



Unbestimmtes
Futurum II

1. Pers. Sing.
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Aorist Imperfektum
1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

Unbestimmtes
Imperfektum
l.Pers. Sing.

Perfektum
1. Pers. Sing.

Plusquam-
perfektum

1. Pers. Sing.
Imperativ

gebci

okop'jte pkosumti

dobihmciri

gobikti

gobokti

dop'c'vi pc’umti

obic'vi bitverti

dobimsvi

dobulti
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Infinitiv
Prasens

1. Pers. Sing.

156 vertreiben omptinapu

157 vertrocknen ohombinu bolwmbinain !

158 verwahren esanahit esebinaham

159 verwesen okcinu

160 vervviscben okosu bkosum

161 verzogern ogunsanu bogunsancnn

162 vorzeigen

163 wechseln
,

sich

ojiru

verandem
okturapu

bkturu

164 (ver)wechseln,

verandern bokturapam

165 verwenden goktapu gobikter

|

zerreiSen
gondinu(tvans.)gobondinam

oharn (intr.) p’haru

168 zerstoren okohu

169 zerstreuen goltu gobidtam

170 ziehen ojinc’u bopnc’apam

!

171 zanehmen onjinu binjam

172 gleichen umgapu umgams{3.P.S.)

173 stellen dolodrapu

Futurum I Futurum II

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.

gobultare

bjinc’are

mebungamdare

19. Verbalparadigmata.

1) Direkte Konjugation.

1) nehmen: ec’opi \jcopfee op:

Indikativ.

Pras. 1. P. Sg. e-p’-<?op-u Verneinend (in-

2. „ -u [direkt konjugiert)

3. „ -u-m-s

1.

P.P1. „
-a-t’e {?)

2. „ -a-t’e(?)

3. „ -a-ne (?)

Imperf. 1. P. Sg. e-p'-cop-um-ti

2 .

3.

1. P. PI.

2 .

3.

-ti

-tu

-tit’

-tit’

-tes

var e-m-a-c op-ern

var e-g-a-c’op-em

var-j-a-c op-em

var-e-m-a-c’op-en-an

var e-g-a-c’op-en-an

var-j-a-c’op-en-an.

Aor. k-e-p’-c’op-i

k-e-c’op-i

k-e-c’op-u

k-e-p’-c’op-it
'

Jc-e-c’op-it’

(k)-e-c op-es.

Perf. 1. P. Sg. e-c op-ineri-bore vgl. S. 292 unter 9. /3.

2. n „ -re daneben: Perf. kep’d’opi dore

3. „ „ -ren Plusquamperf. kep’c’opi dortu.

1. P. PI. „ „
-boret

’

2. „ „
-boret’(l

)

3. n ?!
-bore-nan(l)



I
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Unbestimmtes Unbestimmtes Plusquam-

Fntnrum II Aorist Imperfektum Imperfektmn Perfektum perfektnm

1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. 1. Pers. Sing. I. Pers. Sing. 1. Pers. Sing.
Imperativ

dobohobomdini

(joboktumti

ddbhari

bjindumti

Fat. I. 1. P. Sg. e-p’-dop-are

2. e-d'op-are

3. e-dop-ase

1. P. PI. e-p'-cop-aten

2. e-dop-aten

3. e-c*op-ane(ri)

Fut. II. 1. P. Sg. e-p'-c op-ati

2. e-dop-ali

3. e-dop-atu

1. P. PI. e-p-dop-ate (?)

2. Q-cop-ate (?)

3. e-dop-ane (?)

Imperativ 2. Pers. Sing, edope
;

2. Pers. Plur. edopid

.

Konjunktiv.

Pras. 1. P. Sg. e-p'-dop-a

2. e-dop-a

3. e-dop-as

1. P. PI. §-p
e
-dop-ad

2. e-dop-ad

3. s-dop-an

Aor. 1. P. Sg. k-e-p-cop-a

2. k-e-dop-a

3. k-e-c'op-as

1. P. PI. k-e-p-c'op-ad

2. k-e-dop-ad

3. k-e-dop-ates *).

1) Die dritte Person Pluralis hatte regelrecht k-e-c’op-as lauten miissen,

also genau so wie die dritte Person Singularis, lautet aber anstatt dessen k-e-

i’op-a-tes. Ihr ist, offenbar zur Unterscbeidung vom Singularis, die Endung der

dritten Person Ploralis des Imperfektums Indikativi, -tes, angebangt worden.

Kgl. Gee. 4. Wise. Naclirichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 2. 20
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Konditional.

Pras. 1. P. Sg. e-p-c'op-um-na Aor. 1. P. Sg. k-e-p'-cop-i-na

2. e-c op-um-na

3. e-cop-um-s-na

1. P. PI. e-p-eop-um-t'-na

2. g-c'op-um-t'-na

3. e-c op-um-an-na

2) cioropa „lieben c
,

a-o-ro-pa l

)
\loro:

Indikativ.

Pras. 1. P. Sg. ma b-oro-m

2. k-e-tfop-i-na

3. k-e-c'op-u-na

1. P. PI. k-§-p'-c op-if-na

2. k-e-cop-if-na

3. k-e-c'op-es-na.

2. si oro-m-(i)

3. hejak oro-m-s

1. P. PI. c'ktiji b-oro-m-t
'

2. fqva oro-m-f

3. hent'epek oro-m-on

Imperf. 1. P. Sg. b-oro-m-ti

2. oro-m-ti

3. oro-m-to

1. P.P1. b-oro-m-t"

i

2. oro-m-t'i

3. hemirep’es 2
)

oro-m-tes

Fat. I. 1. P. Sg. b-n-oro-pa-re

„ieh liebe nicht“ : ma tar borom,

si var borom u. s. w.

liebe ich? ma boromi (?)

liebe ich nieht? ma var boromi.

Aor. 1. P. Sg. b-a-oro-pi

2. a-oro-pi

3. a-oro-pu

1. P. PI. b-a-oro-pi-i
'

2. a-oro-pi-t'

3. a-oro-p-es.

Fat. II. l.P. Sg. b-a-oro-pa-te

2. ar-oro-pa-te

3. a-oro-pa-stu

1. P. PI. b-a-oro-pa-tit
c

2. a-oro-pa-tif

3. a-oro-pa-nen.

2. a-oro-pa-re

3. a-oro-m-s (eigentl. Pras.)

1. P. PI. b(-a)-(yro-m-t
c

(ebenso)

2. a-oro-m-f (ebenso)

3. a-oro-m-an (ebenso)

Imperativ 2. Sg. a-oro-pi
;

2. PI. a-oro-pi-te.

Konjunktiv.

Imperfektum

1. P. Sg. b-oro-m-ta

Prasens

1. P. Sg. b-a-oro-pa

2. a-oro-pa

3. a-oro-pa-

s

1. P. PI. b-(a)-a-oro-pa-m-t
'

2. a-oro-pa-m-f

3. a-oro-pa-m-an

2 .

3.

1. P. PI.

2 .

3.

oro-m-ta

oro-m-ta-s

b-oro-m-ta-t
'

oro-m-ta-t'

oro-m-ta-n.

1) Zusammengesetzt mit pare, dem Futurum von ohenu „macken“
;

s. Formen-

tabelle 40.

2) hemirep’es, ebenso wie hent'ep’es (S. 277, § 10), der Dativ eines Prono-

mens der dritten Person Pluralis; s. S. 281, unter g.
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Konditional.

Pras. 1. P. Sg. b-oro-m-na Imperf. b-oro-m-ti-na

2. oro-m-na oro-m-ti-na

3. oro-m-s-na oro-m-to-na

1. P. PI. b-oro-m-t-nu b-wo-m-ti-f-na

2. oro-m-f-na oro-m-ti-f-na

3. wo-m-an-na oro-m-te-s-na

Bestimmtes Partizip. Pras. na-oro-m-s.

3) gehen ohtimu v'(’t)l, ulu
,
gzal:

Pras. Sg. 1. b-ulur Imperf. b-ulurti

2. nhtr ulurti

3. ulur ulurto

PI. 1. b-ulut' b-ulurtit'

2. tduf ulurtif

3. ulunan ulurtes

Unbestimmtes Imperfektum b-ulurti dore

ulurti Awe
ulurtu Awe
b-idurtif Aorc

idurtif Awe
ulurtes dore

Plusquamperf. b-igzali-dortu Fut. I. b-igzal-are

igzali-dortu igzal-cire

igzalu-Aortu igzal-ase

b-igzalif-dortu

igzalif-Aortu

igzalis-dortu

Unbestimmtes Futurum II

b-igzalati dore

igzalati Awe
igzalatu dore

b-igzalate dore

igzalate dore

igzalatu dore(?)

4) kommen, mohtimu:

Fntnrum im Sinne des Prasens

Aor. b-a-wo-pi-na.

Aor. b-igzali

igzali

igzalu (?)

b-igzalif

igzalif

igzalis

Perf. b-igzali dore

igzali Awe
u. s. w.

Fat. II. b-igzal-ati

igzal-ati

igzal-atu

Bestimmtes Partizip. na-igzalu

Prasens Veraeinend

l.P.Sg. mo-f-t-are mo-b-ul-ar var mobulor

2. mo-h-t-are m-ul-ur T rmdur

3. mo-h-f-ase m-ul-un » mulun

1. P. PI. mo-f-t-ate mo-b-ul-uf r mobuluf

2. mo-h-t-ate m-ul-uf r muluf

3. mo-h-t-asen m-id-unan a
mulunan

20 11
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Unbestimmtes Imperfektum
mo-b-nl-urti dore

Perf. ko-movti dore

Plusq. ko-movti dorlu

Bestimmtes Imperfektum

1. P. Sg. mo-b-td-urti

2. mulurti

3. mulurtu

1.

P. PI. mo-b-idurtf (?)u. s.w.

Aor. l.P. Sg. ko-movti

2. ko-nwhti

3. ko-mohto

1. P. PL ko-movliC

2. ko-mohtit
c

3. ko-mohtes

Fut. II. moftati

mohtati

mchtastu

moftatit
e

mohtatit
c

mohtates

Grerundivum moli-tisa (s. Beisp. 254 u. 270). Imperativ 2.P.P1. rnohtif.

Futurum im Sinne des Prasens

1. P. Sg. go-f-t-are (i/o)

2. go-h-t-are

3. go-k-t-ase(n)

1. P. PI. go-f-t-ute

2. go-h-t-ate

3. go-h-t-ane

Imperf. 1. P. Sg. go-b-ul-ur-de

2. g-ul-ur-de

3. g-ul-ur-to

1. P. PI. go-b-ul-ur-ti-f

2. g-ul-ur-ti-t
'

3. g-ul-u-des

1. P. Sg. go-f-t-are Fut, II. 1. P. Sg.

Aor,

Prasens verneinend

var go-b-ul-or

„ g-ul-ur

t,
g-id-un

„ go-b-id-uf

„ g-ul-ut
'

- g-ul-un-an.

1. P.Sg. go-f-t-i

2. go-h-t-i

3. go-h-l-u

1. P. PI. go-f-t-if

2 .

3.

Fat. I.

2. go-h-t-ane (?)

3. go-h-t-anere (?)

1. P. PL go-f-t-ate

2. go-h-t-ate

3. go-h-t-ane

2 .

3.

1.

P. Pl.

2 .

go-h-t-i
t'

go-k-t-es.

go-f-t-ati

go-h-t-uti

go-h-t-anere (?)

go-f-t-atere (?)

go-h-t-atere (?)

3. hente,munte,minte l

) go-k-t-anerev(?)

1) Personalpronomina der dritten Person Pluralis; s. S. 277, § 10.
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Konditional.

Pras. l.P. Sg. go-b-ul-ur-na Imperfektum 1. P. Sg. go-b-ol-ur-ti-na

2. g-ul-ur-na 2. g-ul-ur-ti-na

3. g-nl-un-na u. s. w.

1. P. PL go-b-vil-uf-na

2. g-ul-ut'-na

3. g-al-im-an-na

Bestimmtes Partizipinm Prasentis na-g-ul-mt.

Verneinend var mi-ck-in

„ gi-ck-in

2) Indirekte Konjngation.

1) wissen: \Jc h.

Pras. l.P.Sg. (kd)-mi-ck-in

2. Q;o)-gi-ck-in
„

3. (ko)-gi-<?k-in r

1. P. PI. (ko)-mi-<?k-in-an r

2. (
ko)-gi-c'k-in-an

„

3. (ko)-e
r
k-in-an K

Imperf. ko-mi-c'k-ir-tu Perf. ko-tni-c'k-ir-tu dore

Plnsquamperf. ko-mi-c'k-ir-tu dortti

Fat. I 1. P. Sg. ma-c'k-in-ase

2. ga-ck-in-ase

3. a-c'k-in-ase

1. P. PI. ma-ck-in-anc

2. ga-ck-in-ane

3. a-c'k-in-anen

u-ck-in

mi-ck-in-an

gi-ck-in-an

u-ck-in-an.

A or. ko-ma-6
c

k-inu

ko-ga-e'k-inu,

k-a-c
c
k-inu,

u. s. w.

Fat. II ma-c k-in-astu

Unbestimmtes

Futaram II ma-c k-in-astu dore.

2) haben:
\Jg.

Diese Wurzel wird im Mingreliscben nor in Yerbindung mit

einem belebten Objekt gebrancht, wogegen diese Beschrankung

im Lazischen nicht mehr vorhanden ist.

Pras. 1. P. Sg. (ko)-mi-g-un

2. (ko)-gi-g-un

3. (ko)- g-un

1. P. PI.
(
ko)-mi-g-unan

2. (
ko)-gi-g-unan

3. (ko)- g-unan

Fat. I. l.P. Sg. mi-g-utas

2. gi-g-utas

3. u-g-utas

Imp. 1. P. Sg. ko-mi-g-uta

2. ko-gi-g-utu

3. (A'o+ «) = ku-g-utu

1. P. PI. ko-mi-g-utes

2. ko-gi-g-utes

. 3. (ko+u)= ku-g-utes.

Fat. II. 1. P. Sg. mi-g-urtastu

2. gi-g-urtastu

3. u-g-urtastu
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Fut. I. 1. P. PI. mi-g-utan Fnt. II. 1. P. PI. mi-g-urtastes

2. gi-g-ntan 2. gi-g-urtastes

3. u-g-utan 3. n-g-urtastes.

Das Verbum „sein“
: V>'

Diese Wurzel client auch in Verbindung mit einem Genitiv,

um den Begriff des „Habens“

„ieli habe Geld“.

auszudriicken, z. B. ckimi para ren,

Die fehlenden Tempora werden wahrscheinlich mit Hilfe des

Verbums ohenu „machen~ gebildet.

Pras. l.P.Sg. ma b-ore „ich bin“ Pras. 1. P. Sg. earbore „ich bin nicht“

2. si nore, re 2. earore

3. Itieja arcn, rcn, re 3. varen

1. P. PI. 6'Jcilu b-oret' 1. P. PI. varboref

2. Cqva noret', naret

’

2. varoret'

3. hentepe ten 3. varorenan, vnrenan.

Imperf. 1. P. Sg. b-orti Aor. 1. P. Sg. ko-b-orti

2. (o)rti 2. korti

3. (o)rtu, rdii 3. kortit, dortu

1. P. PI. b-ortif 1. P. PI. ko-b-ort'e

2. ortif 2. kort‘e

3. ortes 3. kortes.

Perf. 1. P. Sg. b-orti dore (!) Plusquamperf. l.P.Sg . ko-b-orti dore([)

2. orti dore 2. korti dore

3. orto/u dore 3. kortu dore

1. P. PI. b-ortif dore l.P. PI. ko-b-ortif dore

2. ortif dore 2. kortit
c

dore

3. ortes dore 3. kortes dore

Fut. I. 1. P. Sg. b-ortare b-ortare Fut. II. l.P. Sg. b-ortati b-ortate

2. dare ortare 2. ortati ortate

3. dasen ortase(n) 3. ortastu dastu

1. P. PI. b-ortate b-ortatereQ) l.P. PI. b-ortatif

2. ortate ortatere (?) 2. ortatit'

3. ortanen ortanere(n) (?) 3. ortates.

Konjunktiv.

Pras. l.P.Sg. ma b-orta Imperf. 1. P. Sg. ma b-ortiko

2. orta 2. ortiko

3. ortas 3. ortuko

l.P. PI. b-ortat 1. P. PI. b-ortikof

2. ortat 2. ortikof

3. orlan 3. ort^sko.



Materialien zn einer Grammatik des Lazischen Dialekts von Trapezunt. 311

Konditional.

Pras. ma b-ortana Aor. ma ko-b-ortana

si ortana si kortana u. s. w.

„sein“ = „ vorhanden sein, existieren“, gekennzeichnet durch

das Temporalprafix ko.

Pras. 1. P. Sg. ko-b-ore Aor. l.P.Sg. ko-b-orti

2. kore 2. korti

3. koren 3. kortu

1. P. PI. ko-b-ored 1. P. PI. ko-b-ortid

2. kored 2. kortid

3. korenan 3. kortes.

ko-b-orti (lore u. s. w.

Konditional.

Pras. 1. P. Sg. ko-b-orena Aor. 1. P. Sg. ko-b-ortina

2. korena 2. kortina u. s. w.

3. korenna

1. P. PI. ko-b-oredna

2. koret'na.

ware „sein“ = werden, gekennzeichnet dnrch den Charakter-

okal des Passivs i; s. S. 312.

Pras. 1. P. Sg. ma b-iver Imperf. 1. P. Sg. b-ieti

her2 .

3.

1. P.

2 .

3.

PI.

wens

b-ivef

ivet
c

iven(an ?)

2 .

3.

1. P. PI.

2.

3.

ivti

iviu

b-ivtif

ivtit
'

ides

Aor. 1. P. Sg. do-b-ivi b-ivi

2. divi ivi

3. divu, dan ivu

1. P. PI. do-b-ivit' b-ivit'

2. divid wit
*

3. divites ives

Fut. II. 1. P. Sg. b-ivarti

2. ivarti

3. ivartu

Fut. I. 1. P. Sg. b-ivare

2. hare

3. ivase(n)

1. P. PI. b-ivate, b-imtere

2. hate, ivatere

3. ivanere{n)

1. P. PI. b-ivartitf

2. icartid

3. ivartes

Perf. 1. P. Sg. do-b-ivi dore

2. divi dore u. s. w.

Plusquamperf. l.P. Sg. do-b-ivi dortu = b-ivi dortu u. s. w.

Unbestimmtes Futurum II b-ivarti dore u. s. w.
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Konjunktiv.

1. P. Sg. b-iva Imperf. 1. P. Sg. b-iviko

2. iva 2. iviko

3. ivas 3. ivtiko

1. P. PI. b-:vat
'

1. P. PL b-ivikot
'

2. ivat’ 2. ivikot'

3. ivan 3. ivesko.

Konditional.

vut b-ivana u. s. w.

Partizipia.

Partizipium Prasentis: b-oren, diven.

Partizipium Perfekti: naivu, divu, nakortu.

Partizipium Futuri: naivasere, nahortarc.

Imperativ.

2. P. Sg. korti ivi 2. P. PI. kortif ivif

3. P. Sg. ortase ivase, 3. P. PI. ortanere ivanere
,

(eigentlich Fut. I). (eigentlich Fat. I).

m. Passiv.

Das Passiv ist

Die folgenden

Infinitivs

:

zerbrechen

schneiden

wissen

lesen

suchen

reden

vergessen

verschlucken

im Laziscben wenig entwickelt.

Beispiele zeigen die Bildung des passiven

otahu Passivum:
(
m)etahu zerbrochen werden

oqvatu

oc'kinit

ogithu (okithu)

ogoru

otquma

gockondinu

ikapinu

(ri)iqvatu etc.

(k)ic'kinu

(g)igithu ((g)>k'tthu)

(d)igoru

(d)itqu

goickondinu

ikapinu.

Der Charaktervokal des Passivs ist ein i, das vor derWurzel
eingefiigt wird. Steht dort schon ein i, so verschmelzen die beiden

i. Wie der Infinitiv Passivi aus dem Infinitiv Aktivi gebildet

wird, lafit sick nur aus dem Grebrauch lernen. Meistens tritt eme
Yeranderatig der Prafixe ein.
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Das Prasens Passivi wird aus dem Prasens Aktivi gebildet

durch Einfiigung des Charaktervokals i vor der Wurzel und durch

Ersetzung der aktiven Personalendungen durch er(en)

:

ga-ma-p'-c-am

:

ich kaufe ga-ma-b-i-c'-er: ich werde gekauft

e-p'-c'op-am

:

ich nehme e-b-i-cop-er

:

ich werde genommen

p'-tah-um: ich zerbreche b-i-tah-er: ich werde zerbrochen.

Konjugiert wird dann in der folgenden Weise:

1. P. Sg. b-itaher: ich werde zerbrochen l.P. PI. b-itaherf

2. itaher 2. itahert
'

3. itahen 8. itahenan.

Beim Imperfektum wird -ti an die Endnng des Prasens an-

gehangt

:

1. P. Sg. b-itaherti: ich wurde zerbrochen

2. itaherti

3. itahertu u. s. w.

Der Aorist wird dadurch gebildet, daB -i an die Stelle der Pra-

sensendung -er tritt; auBerdem erhalt das Tempos ein besonderes

Prafix, das in der Mehrzahl der Falle weder mit dem des Infinitivs

Aktivi noch dem des Infinitivs Passivi noch dem des Aorist Aktivi

iibereinstimmt
;

z. B.

:

Aorist.

do-b-itahi: ich wurde zerbrochen do-b-igori

:

ich wurde gesucht

me-b-iqvati: ich wurde geschnittten do-b-itqni

:

es wurde gesagt

iio-b-w kina

:

es wurde genannt go-b-ic'kondi

:

ich wurde vergessen

do-b-igithu: es wurde gelesen b-ihapini: ich wurde verschluckt.

In den beiden Futura treten -are und -arti an Stelle der Pra-

sensendungen -er

;

z. B.

:

Fut. I. do-b-igithare: ich werde gelesen werden, Fut. II. do-b-igitharti.

n. Kaasattia

.

Inf.

Trinken : osumn

fliehen : onitinu

tauschen : mogordinu

saugen : ocuconu

arbeiten: ocalisa

Kaus. Inf.

tranken : osvapu, gebapn

omtinapn

mogordinapn

saugen: ocuconapu

arbeiten lassen: ocalisapu

fragen: otifhu (ogithu

)

okifhapu (ugithapu)
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lacken : ozijimt

tun: ohenu

spazieren: gohtimu

sterben: ogtigu

weinen: obgarinu

suchen: ogoru

ozifinapa

ohenupu

gorapu

oguginapu

obgarinapu

ogurapu.

Die erste Pers. Sg. Pras. wird aus dem Infinitiv gebildet, in

dem die Endung -am an Stelle von -apu tritt : ogurapu (Inf.), bguram

1.

P. Sg. Pras. „ich lasse fragen“, dock bleibt gelegentlich das p
der Infinitivendung erhalten. z. B.

:

Inf. Pras. 1. Pers. Sing.

vtqvupu: sagen ; nta b-otqvapam

:

icb lasse sagen.

o. Reflexit:a.

Soweit fur die Reflexiva kein besonderes Yerbum vorhanden

ist, z. B.:

waschen: clologapu, sich wasehen: obonu

ansziehen: god'limit, sich ausziehen: moc'kapu

wird das Kausativum oder das Passivnm verwendet.

Ein Beweis dafiir, wie verwickelt das Yerbum im einzelnen

ist, liefert folgendes Verbam:

ich ziebe aus: ich werde ausgezogen, ich wickle aus:

1.

P. Sg. nut go-p'-i'nm Passivum: go-v-i-Vva

2. si goc tun go-i-t'va

3. hejas goc urns go-i-cvas

icb ziehe micb aus: einen anderen auszieben:

mu-h-i-Vham mo-h-oc'kam

mo-i-chim moc'kam

nm-i-Vkams moVkams.

p. Verba mpersonalia.

c'inuan Vims: es regnet

tiiri turns: es schneit

hos leakale: es hagelt

bust [tiirk.] dim: es friert

simsegi [tiirk.] divalums; es blitzt.
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§ U. Konjunktionen.

Fiir „und“ und „oder* werden die tiirkischen Worter benutzt

oder man stellt die zu verbindenden Worter obne weiteres neben

einander mit einem entsprechenden Tonfall. Konditionalsatze

werden im Lazischen durcb die Yerbalform ausgedruckt.

Temporalsatze scbeinen durch Yerbalnomina (Gerundiva?) in

Yerbindnng mit Postpositionen wiedergegeben zu werden, z. B.

:

-knla : l-idUkula: als icb ging.

-hole : die odaskole

:

nachdem du beendigt bast.

Nachtrage.

-do : ecopudo

:

nehmend (cfr. Rosen S. 16) (Gerundium ?).

Durst baben: ckais aominu (Inf.), than maominer Pras. 1. P. Sg.

frieren : olerotapu (Inf.), Aor. 1. P. Sg. do-b-k'roti.

„ich friere“: Pras. 1. P. Sg. ma ini maou, si ini guru, tieja ini am.
gebrauchen: (Inf.) ohmarnw, Pras. l.P. Sg. ma b-ihmar

zittern: orahunn, „ b-imhun

gefallen: ntojondinn _ kotnoujondo

Pras. 2. P. Sg. komog/ondn Pras. 3. P. Sg. komojondu

argern, sich: (Inf.) obejrimt, ieh argere (direkt): mu bit-bejram

mieh argert das (indirekt): ma mibejrams.

singen: (Inf.) otragudu, Pras. 1. P. Sg. ma trugadnm.

gewohnt sein: Pras. l.P. Sg. kogt-b-agi, 2. kokeagi, 3. logeugu.

es schickt sich niebt: haja var megomskuu.

ich habe mich erkaltet: ini hc-g-oopi (Aor.), (worth, ich habe Kalte

genommen).

sick erinnern : Pras., indirekte Konjugation, 1. P. Sg. ma mumalems,

2. P. Sg. si magalems.
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Lazische Texte.

I. Beispiele fiir die Deklination.

Adjectiva, Adverbia.

1 Das Buch des Freundes: kitaba dostisi.

2 Die Rase des Pferdes: c'henisi chendi.

3 Der Himmel ist trtibe: c a mugejiren.

4 Der blaue Himmel: c'a mava.

5 Die Sohne deines Vaters: babackanis bie'gpe.

6 Des Madchens Mutter : bozosi nana.

7 Ein schones Madehen habe icb geseben : ar bozo psqva kop'pri.

8 Soldaten baben viel Pulver notig : asfccrep'es dido barnti itqogemon.

9 Ich komme von Haase: okorsi mobidur.

10 Ich gehe nach Hause: ohorisa bulitr.

11 Brot gieb mir
:
gari komumc'i.

12 Der Kopf des Fisches: c'homiii ft.

13 Die Kopfe der Fiscbe: c'homep'esi t'ip'e.

14 Der Vater hat seinem Sohn ein Buch gegeben: baba hie imusis

ar kitaba komec'n.

15 Sehr grofi : dido didi
(
ren).

16 Der Hand ist kleiner als das Pferd
:
jogori c'henise cotaren.

17 Die Rose ist die schonste von alien Blumen: giili teli tfufekepesen

eni kairen.

18 Die schonste von den Blumen ist die Rose: cickepesi gn psqva

giiliren.

19 Die Birne ist besser als der Apfel: psquli ttskuriken kairen.

II. Pro no min a.

20 Ich brauche ein Buch: ma ar kitaba mikogems.

21 Ich habe einen Brief geschrieben: rna ar kartali domjari.

22 Ich schicke Dir ein Buch : rna ar kitaba meginjgonarn.

23 Lesen Sie in der Zeitung? Ja! gazeta ikithante? ko!

24 Das weifi ich auch: heja mafi komickin.

25 Ich kenne sie: nta hentepc bicinatv.
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26 Ich liebe dich: ma si borom.

27 Liebt Ihr mich? fqva ma oromt'i?

28 Da ist er: heja ren.

29 Davon sprechen wir : hejasi bisinapamt'

.

30 Er wollte Geld von mir leihen : ma odonsi para maqvando.

31 Ich werde dich anf den Markt schicken: ma c'arsisa gosqvare.

32 Ich bin grofier als Dn: ma ckanisen didi vorejbore.

33 Seinetwegen bin ich gekommen: hejaseni mofti.

34 Ist euer Hans groB? ohori tfqvani didi reni?

35 Wo ist mein Hut? sapkac'kimi soren?

36 Ich habe deinen Hut nicht gesehen: sapkaskani vabjire.

37 Ist sein Freund hier? hernuHi dosti hakreni?

38 Ich habe meine Uhr verloren: saatic
c
kimi gomindunu.

39 Meine Bucher sind hier: kitabep'ec'kimi kakren
;

aber wo sind

deine Biicher? Inkin ckani kitabep'e soren

?

40 Der Kaiser ist durch unsere Stadt gekommen
:
padisahi sehe-

risk'anise kogolahtu.

41 Der Sohn un.-eres Nachbarn ist krank: yomitfisk'uniSe bi-si sa-

buneren.

42 Meine Feder ist besser als Deine: qelemic
1

k‘imi skanisen kairen.

43 Euer Lehrer ist gekommen: hojadqvani komohto.

44 Jhre Briider sind nach Smyrna abgereist: hentepese Jutnalep'e

ismirisa iyzdlus.

45 Meine Uhr ist billiger als Ihre: saaticckimi fqvanisen daha

ujuzeren.

46 Wer sind diese Herren? ham efendepe minorenan?

47 Wem geben Sie diesen Brief? ham mekiubo mis mec^at*

.

48 Wessen Kind (Buch) ist das? hajamisi Qiajamusi) here
(
kitabo

)
ren.

Es sind meine Bucher! hentep
c

e misi kitabep'eren.

49 Woran denkst Du? mu idus unam?
50 Wovon sprechen Sie? must isinapamt?

51 Wozu dient das? huja mus ipelen?

52 Welche Blume ist die schonste? nam c
c

ic
c
eki $ni psqvare.

63 Das sind meine Schwestern: hant'epe dalepei'kimi ren.

54 Welches ist lhr Pferd, dieses, oder jenes? Dies ist mein Pferd,

jenes ist das meines Bruders: nam chenic'kani najaren? haja

jokse mojura ? haja ckimiren majura jumackimiren.

55 Der eine ist jung
,

der andere alt : arteri glujido majura

badoren.

56 Ich habe alles gesehen: heko teli kobjeri.

57 Wie heiBt die StraBe? ham sokari-H joho munore.

68 Was fur Wein hast Du gekauft? mu jinsi (sarapi
)

gc'opi.
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111. Konjugation:

Sein.

59 dojikin(deri)bore

:

ich bin miide.

60 dojikin(drri)refi

:

sind Sie miide?

61 dojikin{dcri) vdrbore: icb bin miide.

62 c'arsa mendrareni: ist der Markt weit?

63 carss mendrdvaren

:

er ist nicht weit.

64 hajctse mnkederi lore: es tut mir leid.

65 baba snbune^jdu

:

der Yater war krank.

66 gomas artit'

:

wo waret Ihr gestern?

67 ohoris bortif

:

wir waren zu Hause.

68 muta ecopunifi
,
gamaciner; ep'opinu ginunani mutu: wollen Sie

(da) etwas kanfen?

69 hivudss dido dido giilircn: im Garten sind sehr viele Rosen.

70 ma rota bore

:

ich bin klein

71 ma didi varbore

:

ich bin nicht groB.

72 si didire

:

du bist groB.

73 heja badiron

:

er ist alt.

74 sabuni varboret', mohtase: wenn ihr nicht krank seid, wird er

kommen.

75 hasmreti: seid Ihr bereit?

76 tenbeliref

:

Ihr seid 1'anl.

77 tenbclire: do bist f'aul.

78 mesgidi ortif: ihr waret beschaftigt.

79 sandugis pared; ortuji: war Geld in der Trahe?

80 vartii

:

es war keins.

Haben.

81 ma para kowigttn: ich babe Geld (bei mir).

82 c'k'hni para: ich habe (besitze) Geld.

83 ma hwata dusts kouujonnn: ich habe nur einen Freund (s. 94).

84 t'qva kai mza kogigamni: haben Sie gate Milch?

85 mu dido komigonun: ich habe viel.

86 hem lor is nm ugun

:

was hat der Mann?
87 hammed imksti kogiguni? Lasttriiger, hastduZeit? icakdti komigun:

ich habe Zeit.

88 ivaqsti kogiguna
,

moljti r'k'imikcda

:

wenn du Zeit hast, komm mit.

89 a he ugun: er hat Fieber.

90 sulhe varmigun: ich habe keinen Zweifel.

91 ma hand migun: ich habe ein Messer.

92 rjjimi hand ten: ich habe ein Messer.



Materialien zu einer Grammatik des Lazischen Dialekts von Trapezunt. 319

93 babas ar cheni kuononi: hat dein Vater ein Pferd?

94 ar junta ar da komijontm: ich habe einen Bruder und eine

Schwester.

95 t'qva dido uskurs giyunan: ihr habt viele Apfel.

96 vkinn qalemi tyrants rent: Haben Sie meine Feder?

97 arnmthd komiynn : ich habe etwas.

98 hejas c’ka mutu carogun

:

er hat nichts.

99 ar dostis naarare. dido kai t en

:

einen Freund zu haben, ist eine

gate Sache.

Andere Verba:

Prasens.

100 mu ikomi: was machst Du?
101 mu bikomi : was mache ich V

102 so aluri: wohin gehst Du?
103 hammanisa bnlnr: ieh gehe ins Bad.

104 mu digurami: was lemst Du?
105 Arabseja dobiguram: ich lerne Arabisch.

106 mitsen kiiisd varulur: warum gehst Du nicht ins Dorf?

107 chuli imhos: er iBt eine Birne.

108 dostosFuni pSamef

:

wir erwarten unseren Freund.

109 hwadasa garmuhm: ich komme aus dem Garten.

110 ilk beharis c'airpc jesili tjrenatt tvenan: im Friihling sind die

Baume griin.

111 hejase yobisaser: das wundert mich.

112 mu idus unan: woran denkst du?

113 bozo izijans: das Madchen lacht.

114 deive ewedi ulun: das Kamel geht schnell.

115 sole ulnr: woher kommst Du?
116 ini gavenani: friert Sie?

117 ma r&rmarcn: mich friert nicht.

118 tada gavenani johse ini gaveni: ist Ihnen heifi oder kalt?

119 gaskurinenani: Furchten Sie sich?

120 maskurina: ich fiirchte mich.

121 var maSkurinu: ich fiirchte mich nicht.

122 thomepc c'karis ntneenan

:

die Fische leben im Wasser.

123 sagidepe meltebsa ulnnan

:

die Schuler kommen aus der Schule.

124 sume btirsasa bulur : morgen friih gehe ich nach Brussa.

125 bikithare jarum: ich lese und schreibe.

126 dahsamsi: arbeitet er?

127 tenbelireni: ist er faul?

128 ddrmntu varikoms

:

gar nichts macht er.
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1*29 heja hie mam

:

ich kenne ihn.

130 ma heja rar bic'inam: ich kenne ihn nicht.

131 haja diveni: laBt sich das machen?

132 haja vairen: das laBt sich nicht machen.

133 kata dges imhon: was iBt Du gewohnlich?

Imperfektum.

134 nut-sen izijamtu: warum lachte er?

135 so ulurtif

:

wohin wollten Sie?

136 ohorisa bulurti

:

ich wollte nach Hause.

137 komsisk'unis'i psqva hwadcsi hisinapamtif

:

wir spraehen von dem
schonen Garten unseres Nachbarn.

138 hoja mu sopontu: was sagte der Lehrer?

139 sagidepe mektehise mulurtes: die Schuler kamen aus der Schule.

140 ar mekubi jarumtu

:

er schrieb einen Brief.

141 turja var sopontu: tiirkisch sprach er nicht.

142 kata dges ohorc kinase golides

:

sie gingen jeden Tag an meinem
Hause vorbei.

143 iirceni dido kai dac'onertu

:

er liebte die Tranben sehr.

144 hejase var maskuinertu: ich fiirchtete ihn nicht.

145 kata dges sur mektuha dovjanmtu: jeden Tag schrieb er zwei

Briefe.

Aorist.

146 Mehmed efendi konwhtui

:

ist Herr Mehemed gekommen?
147 dalia varmohtu

:

er ist noch nicht gekommen.
148 hamdga c'arsisa igaaliji: bist du heute auf dem Markte gewesen?
149 var vidi: ich bin nicht dagewesen; var igsalu: ich bin nicht

hingekommen.

150 iur fara ligzali: zwei mal bin ich dagewesen.
151 miora kertu: die Sonne ist aufgegangen.
152 neknes nebogang), rar gominegis: ich klopfte an die Tiir, aber

man offnete nicht.

153 ji'onui; Idimi koj/riti: haben Sie meinen Bruder gesehen?
154 heja varjiri: ich habe ihn nicht gesehen.

155 janit mohti

:

da bist spat gekommen.
156 domachindu: ich bin miide geworden.
157 gazeta dobigithi: ich babe die Zeitung gelesen.
158 t’qva haja dog ic vet'

:

ibr habt Ihnen das erzablt?
159 ma mutu vaptgvi: ich habe nichts gesagt.
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160 mu vit
c

: was haben Sie getan?

161 mutu varpi: nichts babe ich getan.

162 ckamutu varbogni: icb habe nichts gehort.

163 sur tutasen beri Jutnac'kinrise haberis varepc opi

:

seit 2 Monaten

babe ich von meinem Bruder keine Nacbricbt erbalten.

164 kodgituji? ist er aufgestanden?

165 var dodgiti? bist du nicbt aufgestanden?

166 daha var eselo: er ist nocb nicbt aufgestanden.

167 ma qaive opsvi: icb habe einen Kaffee getrunken.

168 felukase kogamahtu: er trat aus dem Boot.

169 babaF ar saati kommicu

:

der Yater hat mir eine Uhr gegeben.

170 hurousep'ek' tele para Icemic'opes

:

die Diebe haben all mein Geld

genommen.

171 sokaris hutf grusi kobciri: icb babe 5 Piaster auf der StraBe

gefonden.

172 diismani seherisa komohtu: der Feind ist in die Stadt gedrungen.

173 ma jogorik nemic'komu

:

der Hand hat mich gebissen.

174 dostuskanis kominjariji

:

hast Du Deinem Freund geschrieben?

175 daha varmibunjari

:

ich habe ihm noch nicht geschrieben.

176 dkaris ukapo: er fiel ins Wasser.

177 heja mogordines: man hat ihn betrogen.

178 jogoris musen gecfi: waram hast du den Hand geschlagen?

179 jewabi varmomc'u: er gab keine Antwort.

180 gale kogamahtui: ist er hinausgegangen ?

181 dulijac'kimis daha vargjot?hi

:

ich habe meine Arbeit noch nicht

angefangen.

Perfektum
,
Plusquamperfektum.

182 mu ivu: was ist (aus ihm geworden)?

183 dostiskanis daweti varogodi dortuni: hattest Du Deinen Freund

nicht eingeladen?

184 kep'e mintesi varibones dortu: er hatte seine Hande nicht ge-

waschen.

185 mewepe vackomes dordui

:

batten Sie die Friichte nicht gegessen ?

186 dido mendre doskidu dortu: er war sehr zuriickgeblieben.

187 mendra jerise mohtu dortu: er war von einem fern liegenden

Ort gekommen.

188 jumannisi dhenisl melu dortu

:

sein Bruder war vom Pferde ge-

fallen.

189 johockimi gogodkondes dortui: hatten Sie seinen Namen ver-

gessen?

190 Mtabop&H tel dikit&u dortu: er hatte alle Bucher gelesen.

Kg!, Ge«. d, Wiss. Nachri ehten . Phil.-hist. Klaase. 1013. Heft 2. 21
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Futurum I, II.

191 jumantse mbahtan moftarc: morgen friih werde ich kommen.

192 ha)a vargobickmdinam

:

das werde ich nicht vergessen.

193 hdmseri nut rare: was werde ich heute abend machen?

194 jarare bigithare: ich werde schreiben und lesen.

195 carcusa nundes idare: wann wirst du auf den Markt gehen?

196 hasiri ivdse: er wird bereit sein.

197 memnnni bivate: wir werden froh sein.

198 zengini ivdtere: er wiirde reich sein.

199 kartali ma vaseni: werde ich Papier haben?

200 araba rdf ma vase: ich werde keinen Wagen haben.

201 haja faidesuzi ivdsiu: er wiirde Unrecht haben.

202 kabaheti ivanere: sie wiirden schuldig sein.

203 hosnud varivdsere: wiirde er nicht znfrieden sein ?

204 tel dish-ape vac vanerent: werden sie nicht allesHolz verbrennen?
205 para eSebinahatere

:

wir wiirden unser Geld aufbewahren.
206 c'henu'kimi gamapc are

:

ich werde mein Pferd verkaufen.
207 t'qvd Jewabe var meksane: er wird ench keine Antwort geben.
208 c'karmiti rape y.mere

:

ich werde auf niemanden warten.

209 jumaek'imihcda moftati, disabunu : ich wiirde mit meinem Bruder
gekommen sein, aber er wurde krank.

210 zitr haftasknle, mohtanere: nach 2 Wochen werden sie zuriick-

kehren.

211 halo nakondges dohadase ? heja gopevare

:

wie lange wird er

sich hier aufhalten? ich werde ihn fragen.

212 epeopati

:

ich wiirde ihn nehmen.

213 mektubi terjme pare

:

ich werde den Brief iibersetzen.

Imperativ, Prohibitiv.

214 koisa igzali: geh in’s Dorf.

215 mohti, ohorisa igsalif: komm, lafit uns zu Hause gehen.
216 hdko modohedur: sitze hier nicht.

217 dagisa igzalan

:

sie sollen auf den Berg gehen.
218 gari momei: gieb mir Brot.

219 ma jardumi mogodan: sie sollen mir helfen.

Konjunktiv, Optativ.

220 t gia mu mogirat : was soil ich Ihnen bringen V

221 psqva ar mutha kogbjiraC

:

soli ich ihnen was schones zeigen?
222 boc'kedaf: lafit uns sehen.

223 nakole bidat : welchen Weg sollen wir gehen?
224 gonio koniohtigot : waren Sie doch gestern gekommen

!

225 oyunc dofqrigof (micVtgof): hiitten Sie doch zuerst gesprochen.



Materialien zu einer Grammatik des Lazischen Dialekts von Trapezunt. 323

Konditional.

226 koc
c

i tufas eivwedi idasna, dac'kinda: wer in der Hitze schnell

geht, wird miide.

227 jeomiyudiilco, fqva melee adi: wenn ich besafie. wiirde ich Ihnen

geben.

Futurum, gebraucht mit der Bedentnng der Notwendigkeit.

228 jitmanise koisa tdare: morgen friih mufit Du ins Dorf gehen.

229 memnttni ivare

:

du mu6t zufrieden sein.

230 onjgole gavase: du mufit dich sehamen.

231 haja var goickondinati

:

das hattest du nicht vergessen sollen.

232 heja mdbjirare: ich mufi ihn sehen.

233 handra idanere: heute miissen sie abreisen.

Infinitiv, Partizipia Gierundivum, Konjunktionen.

234 skaui ojiramusa
,
mufti: ich bin gekommen, um dich zu besuchen.

235 osijimi obgarinuXen gairen: lachen ist besser als weinen.

236 ubgarinus kogocku

:

er fing an zu weinen.

237 kohtimusa gamdhtu: er ist spazieren gegangen.

238 car ulus unasd jewabi, modmejani: gieb keine Antwort, ohne

zu denken (worth : eine nicht zu denkende Antwort nicht gieb).

239 ogithus ren: er ist beim Lesen.

240 fqva nagoromsteri gini: hier ist der von Jhnen verlangte Wein.

241 ohorisa bidishda, skanda gomoMu dortu: Als ich nach Hause

ging, war er zu Dir gekommen.

242 agnarti var mikkirtu

:

ich wufite nicht, dafi er hier war.

243 mektubd nanjari dortu kohomajonu

:

er glaubte
,

dafi er den

Brief geschrieben hatte.

244 dosti mohtuis: als sein Freund kam.

245 luija dic'daskole, ohorisa igzali: nachdem du das beendigt hast,

geh nach Hause.

246 ma (tnbjiruis) bjircskole, imta: sowie ich ihn sah, lief er davon.

247 mektubo mebunjareskole

:

als ich den Brief schrieb.

248 ohemtse kogigunani (navate)
niatu, napare char mutu varmigun:

haben Sie etwas zu tun? ich habe nichts zu tun.

249 saatiskani naec'opu koci kiciru: man hat den Mann gefunden,

der deine Uhr genommen hat.

250 ndbjirif ohori jumac'k'imisiren

:

das Haus, das wir gesehen haben,

gehort meinem Bruder.

251 oealisu navargorums koc
c

i, menc
c

apds laiqi varen: der Mensch,

der nicht arbeiten will, verdient nicht zu leben.



324 Theodor Kluge, Materialien zu einer Grammatik des Lazischen etc.

252 mu pare varmie'kin: ich weiB nicht, was ich tun werde.
.

253 ha}; mohtusen her), babahnusi ear minjaru: seit dem Tage, an

dem er hierhergebommen ist, habe ich seinem Vater nicht

geschrieben.

254 f/oma htmji Solaris gobiti.it), vit' grusi gomtndonu: als ich gestern

auf der Strafie spazieren ging, verlor ich 10 Piaster.

255 komickinduko, barpati: wenn ich das gewufit hatte, hatte ich

es nicht getan.

256 oljori didi nangun (nanc umenan) hjfi

:

der Mann, dessen Hans

gro6 ist.

257 ismir nanc'umenan ar sehir: eine Stadt deren Name Smyrna ist.

258 ohormusis c'kar miti navarijiren (navoronnn)

:

ein Mann, in dessen

Haus sich niemand befindet.

259 rna moftijis: in dem Augenblick, als ich kam.
260 dostic'k'imi mohtuis

:

als mein Freund kam.
261 nabjiri kcc'i

:

der Mann, den ich gesehen habe.

262 naboromtit' bozo: das Madchen, das wir geliebt haben.
263 babashanilc' mamomc'd kitabo: das Buch, das mir dein Vater

gegeben hat.

264 babanuisi nabori here: das hand, dessen Vater ich bin.

265 nabidi sehiri: die Stadt, in die ich ging.

266 nagamac'kare c'heni: das Pferd, das ich verkaufen werde.
267 komohtu, igzalu: er kam und ging.

268 dgindo naic'gankin: er schaut fortwahrend.
269 ma mic'kindenderi: seitdem ich weifi.

270 moftiSakis: bis ich komme.
271 moktase

:

sobald er kommt.



Athenaeus und Macrobius.

Von

Georg Wissowa.

Vorgelegt in der Sitzung am 22. November 1913 von Herrn F. Leo.

Die Geschichte der antiken Vergilkritik — das Wort in seiner

umfassendsten Bedeutung genommen — bleibt trotz Ribbecks Pro-

legomena und den fleidigen Arbeiten H. Georgiis noch zu schreiben.

Wer sich einmal der Lbsung dieser Anfgabe unterzieht, wird neben

den Vergilscholien in viel weiterem Umfange und viel griindlicher,

als es bisber gesckehen ist, die durch das Saturnalienwerk des

Macrobius erbaltenen Reste gelehrter Vergilerklarung beranziehen

und vor allem sich bemiihen miissen, die verschiedenen Bestand-

teile dieser Kornpilation nach Zeit and Richtung zu scheiden und

damit wichtige Grundlagen fiir die Erkenntnis der Ziele und Wege
der antiken Vergilforschung zu gewinnen, eine Untersuchung, von

der gegenwartig nur bescheidene Anfange vorliegen 1
).

Unter den auf Vergil beziiglichen Abscbnitten des Macrobius

ist der reicbhaltigste und wertvollste wohl die in den SchluB-

kapiteln 18—22 des fiinften Bucbes wiedergegebene Erorterung

de his, quae a penitissima Graecorum doctrina transtulisset Vergilius

(c. 22, 15) ,
die sich durch erlesene griechische Gelehrsamkeit und

zahlreiche Belegstellen aus zum Teil entlegenen Gebieten der grie-

chischen Literatur auszeichnet: aufier Bruchstiicken aus Tragodie,

Komodie, Lyrik und alexandrinischer Dichtung werden langere

Textstellen aus Ephorus (mit Angabe der Buchziffer, c. 18, 6. 20, 7),

1) H. Linke, Quaestiones de Macrobii Saturnaliorum fontibus, Diss. Vratis-

laviae 1880 und dazu meine Bemerkungen Gesamro. Abhandl. z. rom. Keligions-

und Stadtgeschichte S. 103, 1.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachricliten. Phil-hist. Klasse. 1913. Heft 3. 22
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Aristoteles de poetis (c. 18, 19), Kallias in septima historia de rebus

Siculis (c. 19, 25), Polemon in libro qui inscribitur icspl xwv Iv £txs-

XEot ffaoji.aCop.svtftv zoxajj.wv (c. 19, 26) ,
Xenagoras in tertia historia

(c. 19, 30) ,
Pkileas in eo libro qui inscribitur Asia (c. 20, 7) und

andre Seltenheiten mehr angeffihrt, um den Nachweis zu erbringen,

dafi Vergil allenthalben die intimste Bebanntschaft mit griechischer

Sage und Dichtung verrate
, die sich freilich nur dem Kenner

offenbare. Mitten in diesem Zusammenhange stebt ein Kapitel

(c. 21) iiber die bei Vergil vorkommenden griechischen Becher-

namen, das unverkennbare inbaltlicbe Ubereinstiinmungen mit Ab-

schnitten aus dem elften Bnche des Athenaeus anfweist, und zwar

in der Weise, dafi im allgemeinen Maerobius nur einen kleinen

Bruchteil des von Athenaeus vorgeffihrten Materiales wiedergibt,

an einigen Stellen aber auch ibm gegeniiber ein Mehr aufweist.

Im Anschlusse an P. Victorius hat darum neuerdings Gr. Kaibel

(Athen. I p. XXXI ff.) direkte Benutzung des Athenaeus darch

Maerobius behauptet und das Plus des Letzteren durch die An-
nahme erklart, dafi ihm noeh die unverktirzte Fassung der Deipno-

sophisten in 30 Biichem vorgelegen habe, die wir aus den Rand-

notizen des Marcianus kennen und von der die auf uns gekommene
Ausgabe in 15 Biichem nur ein Auszug sei; Kaibel hat daher

nicht nur den Text bei Athenaeus verstiimmelter Zitate aus Ma-

crobius verbessert und erganzt, sondem auch kein Bedenken ge-

tragen, an zwei Stellen (XI 475 A. 481 E) ganze bei Athenaeus

fehlende Fragmente aus den Saturnalien einzusetzen. Bei dieser

Annahme mufi zunachst befremdlich erscheinen, dafi Maerobius

nicht, wie es sonst seine Art ist, ganze Kapitel seiner Vorlage im
Zusammenhange abgeschrieben oder exzerpiert, sondem sich seinen

Text aus ganz verschiedenen
,

durch grofie Zwischenraume ge-

trennten Partien der Deipnosophisten zusammengesucht hatte. So
hatte er die vier Paragraphen (c. 21, 16—19)

,
in denen er fiber

den scyphus des Hercules (Verg. Aen. VIII 278) spricht, nicht dem
von axo^oc handelnden Kapitel des Athenaeus (XI 498A ff.) ent-

nommen, sondem daffir drei verschiedene Stellen des 10. und 11.

Buches (X 442 D. XI 461 F. 469 D. 470 C) benutzt, von denen noch
dazu die beiden ersten ffir ihn sehr schwer auffindbar waren, da
Athenaeus X 442 D das Zitat aus dem Busiris des Ephippus nicht,

wie Maerobius, als Belegstelle fur die Trunksucht des Herakles
anftihrt, sondern im Rahmen einer Auseinandersetzung fiber die

Trunkfestigkeit der einzelnen griechischen Stamme, und auch XI
461 F die Kylikranes in ganz anderm Zusammenhange erwahnt
werden als bei Maerobius. Weiterhin aber mufi es auffallen, wie
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stark Macrobius, wenn Athenaeas seine Vorlage war, diese ver-

kiirzt haben mtifite, wobei insbesondre die in ihr angeffihrten Be-

legstellen in ihrer Mehrzahl weggelassen oder doch im Texte

stark zusammengestricben waren. Der Abschnitt fiber das y.n|iJBtov

z. B. Athen. XI 481 D—482 E ist bei Macr. V 21,7—10 aaf ein

knappes Drittel des frfiberen Umfanges zusammengeschruinpft, und

von den 20 Scbriftstellerzitaten, mit denen Athenaens seine Aus-

ffihrnngen belegt. erscbeinen bei Macrobins ganze vier, von denen

drei gegenfiber Athenaens starke Verkurzungen aufweisen, das

vierte aber iiberhaupt zu Athenaeus nicht stimmt, indem zwar so-

wobl Atbenaeus wie Macrobius sick anf die Midiana des Demo-
sthenes berufen, aber den Wortlaut verschiedener Stellen aus dieser

Rede anffihren, Athenaeus §158, Macrobius §133. Ein solches

Verfahren will garnicht zu dem Bilde stimmen, das wir uns nach

einem Yergleicbe der Saturnalien mit ihren erhaltenen Yorlagen,

vor allem den Xoctes Atticae des Gellius und den Xojurooiaxd Plu-

tarchs, von der Arbeitsweise des Macrobius machen mfissen: wenn
er auch z. B. die Gedankenfolge eines ausgeschriebenen Gellius-

kapitels zuweilen abandert und unter den dort gebotenen Beleg-

stellen eine Auswahl trifft, so sind die Abweichungen und Ver-

kfirzungen nirgendwo auch nur annahernd so stark, wie wir es

bei der Annahiae einer Benutzung des Athenaeus voraussetzen

mfifiten, und fur das Zusammenkolen des Textes aus weit von ein-

ander abgelegenen Stellen der Vorlage fehlt es iiberhaupt an Bei-

spielen. Daffir aber, dafi Macrobius gegenfiber Athenaeus ein ganz

anderes Verfahren der Quellenbenutzung angewendet haben sollte

als gegenfiber Grellius, dessen Werk doch denselben kompilato-

rischen Charakter tragt wie das des Athenaeus und darum dem
Ausschreiber dieselben Vorbedingungen bot, ist ein vemfinftiger

Grand nicht abzusehen.

Es gibt aber eine von Kaibel fibersehene Tatsache
,

dnrch

welche der Gedanke an eine direkte Benutzung des Athenaeus

durch Macrobius unbedingt ausgeschlossen wird : mit aller Ent-

schiedenheit kann behauptet werden, dab die unmittelbare Vorlage

des Macrobius in diesem wie in den benachbarten Kapiteln nicht

eine griechische war, sondern ein lateinischer Vergilkommentar.

Man mag ja vielleicht verschiedener Meinung dartiber sein konnen,

inwieweit Macrobius selber imstande und geneigt gewesen sein

konnte, sich das zur Erklarung der vergilischen Bechernamen no-

tige Material aus einem Sammelwerke wie dem des Athenaeus zu-

sammenzusuchen und zu den einzelnen Versen in Beziehung zu

setzen, obwohl wer den Autor in seiner ganzen Unselbstandigkeit

22 *
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kennt, nicht leicht geneigt sein wird, ihm ein solches MaB eigenen

Vorgehens zuzutrauen; aber entseheidend ist eine Stelle wie

c. 21, 3, wo der Uberlieferung des Pherekydes in libris historiarum

von dem goldenen xappjatov
,
das Zens der Alkmene als Morgen-

gabe geschenkt habe (= Athen. XI 474 F), die Notiz gegeniiber-

gestellt wird, daB Plautus im Amphitruo das GefaB nicht carche~

sium sondern patera nenne, obwohl doch die Formen ganz ver-

schiedene seien. Bei dem eugen sachlicben Zusammenbange ist der

Gedanke, daB Macrobins sein Athenaeusexzerpt durch eine Ent-

lehnung aus einer andern Quelle erganzt babe, ebenso ausge-

schlossen, wie der, dafi er selber einen in seiner Zeit schon so

selten gewordenen Dichter wie Plautus naehgeschlagen und das

Zitat aus Eigenem hinzugefiigt haben konnte
;
vielmehr ist die

Sachlage hier offenbar dieselbe wie z. B, c. 19,12, wo Macrobius

mit dem Zitate aus den 'Pi£oto'p.oi des Sophokles in seiner Vorlage

die Anfiihrung einer Stelle aus einer verlorenen Komodie des

Plautus (inc. 52 Leo) sowie des Vergilverses Georg. IV 151 ver-

bunden vorfand ‘).

Uberhaupt aber wird sich, wer die Kapitel 18—22 in einem

Zuge durckliest, des sehr bestimmten Eindruckes nicht erwebren

konnen, daB diese ganze Partie von Anf'ang bis zu Ende 2
) einer

und derselben Quelle entlehnt ist und c. 21 keineswegs eine Sonder-

stellung innerhalb dieses Zusammenhanges einnimmt. Ich will auf

Einzelheiten, wie darauf, daB Nikander im ganzen Werke des Ma-

crobius nur an zwei Stellen dieses Abschnittes zitiert wird (c. 21,

12. 22,10), von denen eine in dem mit Athenaeus verglichenen

Kapitel steht, keinen iibertriebenen Wert legen
;

entseheidend aber

ist die Tatsache, daB durch alle diese Kapitel einscblieBlich des

21. die gleiche Tendenz und das gleiche Verfahren der Vergilexe-

gese hindurchgeht : es sollen nicht, wie dies in den in c. 2—17

desselben Buches ausgeschriebenen 6jj.oi6T7]Ts? geschieht
,

einzelne

Vergilstellen auf bestimmte griechiscbe Vorbilder zuriickgefiihrt,

sondern gezeigt werden, daB ein tieferes Verstandnis Vergils nur

auf Grund grundlicher Vertrautheit mit der griecbischen Literatur

1) Ob das Zitat aus Carminius in libro de Italia secundo (§ 13 f.) ebenfalls

in der Vorlage stand oder von Macrobius aus anderer Quelle binzugefugt ist, mag
dahingestellt bleiben

;
doch scheint mir jetzt die erstere Mogliehkeit wahrsehein-

licher.

2) Eine Ausnahme macht nur c. 20, 17 f.
,

aus einem der im 3. Bucke der

Saturnalien benutzten Vergilkommentare eingeschoben
, wie ja Macrobius solche

kleine Einschiebsel liebt, z. B. I 16,26 mitten in einen aus Sueton entnommenen

Abschnitt ein Stiickchen aus Gell. V 17,3—5 einsetzt.
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zu erreichen sei (quae de graecarum litterarum penetralibus eruta

nullis cognita sunt nisi qui graecam doctrinam diligenter hauserunt

c. 18,1); diesem Zwecke dienen die Ausffihrungen des c. 21 fiber

die vergilischen Bechernamen und deren ganz im Sinne der griechi-

schen Uberlieferung erfolgte Yerwendung (vgl. c. 21, 14. 16) ganz

ebenso, wie z. B. die Darlegungen fiber Gargara als Urbild der

Fruehtbarkeit (c. 20, 1—16) oder fiber die verlegene Sage von dem
Liebesabenteuer zwischen Pan und Selene (c. 22, 9 f.). Dafi diese

Tendenz nicht erst durch den Kompilator bineingetragen sem

kann, bedarf keines Beweises
;
vielmebr ist es ganz unverkennbar,

dafi scbon seine Vorlage ihr aus guten griecbischen Quellen ge-

schopftes gelehrtes Material fiir die Vergilerklarung fruchtbar ge-

maebt und nach Bedarf aucb mit lateiniscben Zeugnissen kombi-

niert batte. So wird c. 20, 13 neben dem aristophaniscben 'tau.ji.ot-

xootoYapTotpa im Sinne von ‘unzahlig’ auf die gleiche Verwendung

von (JiajijAaxdata in Varros menippeiscben Satiren bingewiesen, und

e. 18, 16 wird zu dem Zeugnisse des euripideischen Meleager
,
wo

die Aetoler ebenso am linken Fufie unbescbuht erscheinen wie das

Aufgebot der Hemiker bei Verg. Aen. VII 689, eine Berufung auf

Julius Hyginus in libro secundo Urbium hinzugeffigt, durch welche

erst die Brficke zwischen Euripides und Vergil geschlagen wird,

insofern nach Hygin die Herniker Pelasger, also den Aetolem ur-

verwandt waren: bier ist die Moglichkeit, dafi erst Macrobius das

Zitat aus Eigenem oder aus anderer Quelle hinzugesetzt habe,

ausgeschlossen. Die Vorlage des Macrobius war also bestimmt

ein Lateiner, u. zw.
,
wie die Polemik gegen Comutus (c. 19,2)

und Valerius Probus (c. 22, 9) zeigt, ein nach Probus scbreibender

Vergilerklarer. Da die gediegene Gelehrsamkeit seiner Erklarung

rat, ihn nicht zu weit unter diesen Terminus post quem hinabzu-

rficken, konnte man vielleicht an Terentius Scaurus denken
;
wenig-

stens stimmt das Wenige, was uns fiber seine Vergilstudien be-

kannt ist
,

recht wohl zu dem Bilde
,

das wir aus Macrobius von

dessen Gewahrsmann erhalten. Bei dem Zeitgenossen des Hadrian

und Sueton
(
Terentius Scaurus divi Hadriani temporibus grammaticas

vel nobilissimus Gell. XI 15, 3) wiirde die hochst achtungswerte

Kenntnis griechischer Dichtung und Geschichtschreibung nicht fiber-

raschen, und einem Manne, der fur die Erklarung von Aen. IV
146 die Einwanderung der Ureter in Delphi unter Berufung auf

Phylarchos beranzog (Scbol. Veron.) und die Erscheinung der aus

dem Grabhugel des Anchises auftauchenden Schlange durch die

pytbagoreische Lehre von der Entstehung der Schlangen aus. dem



330 Georg Wissowa,

Riickenmark verwester Menschenleichen erlauterte '), moehten wir

geme auch die gelehrten Erorterungen iiber die sicilischen Paliken

(c. 19, 15 if.) oder iiber die Verwendung des Erzes im Zauber (c.

19, 6 if.) zutrauen.

Selbstverstandlich aber hat der romische Vergilerklarer, gleieh-

viel wer er war
,

die Menge von Zeugnissen griechischer Dichter,

Historiker und Grammatiker, anf die er seine Beweisfiihrung auf-

baut, nicht dnrch eigene Belesenheit zusammengebracht
,
sondern

dnrch Nachschlagen an geeigneten Stellen der griechischen ge-

lehrten Sammelliteratur besehaift. Seine Hauptquelle lafit sich

noch mit Sicherheit feststellen. Wenn e. 18, 11 am Ende der Zi-

tatenreihe, durch welche der metonymische Gebrauch des Namens
’AysXwoc fur jedes fiiefiende Wasser belegt wird. als ietzter und

zugleich als zeitlieh jungster alter in dem ganzen Abschnitte c. 18
—22 erwahnten griechischen Antoren Didymus grammaticm in his

libris quos tpocYtpSoopivt]? XsSsws scrip-sit erscheint, so wird niemand

daran zweifeln, daB dieser dem Vergilerklarer nicht nur die aus-

driicklich aus ihm zitierte Stelle der enripideischen Hypsipyle, son-

dem auch die vorausgehenden Anfuhrungen aus Aristophanes’ Ko-
kalos und Epkoros 2

)
iibermittelt hat, also die Quelle der ganzen

Darlegung ist, und daB das Gleiche auch fur andere Teile dieses

ganzen Abscbnitts gilt, beweist der Nachdruck, mit dem Didymus

an zwei Stellen desselben als grcimniatkorum omnium facile erucli-

tissimus (c. 18, 9) und grammnticorum omnium qnique sint quique fuc-

rint instructissimus (c. 22, 10) hervorgehoben wird. Ich habe vor

33 Jahren, als ich mich zum ersten Male mit dieser Frage be-

schaftigte (De Macrobii Saturnaliorum fontibus quaestiones selectae

S. 46 if.), eine Menge von Parallelstellen aus den Scbolien zu den
Tragikem nnd zu Aristophanes und aus Hesychios beigebracht,

welche die Zuriickfuhrung dieses ganzen Abschnittes auf Didymus
im hochsten Grade wahrscheinlich machen, und wiiBte dem da-

mals Gesagten heute nichts Wesentliches hinzuzufiigen noch an
meinen Folgerungen etwas zu andem. Wenn der romische Vergil-

erklarer, als er den Spuren versteckter Beziehungen auf griechische

TJberlieferungen bei seinem Dichter nachging, sich dabei namentlich

an die Dichterscholien und lexikalischen Werke des Didymus hielt,

die in sonst selten erreichter Vollstandigkeit das ganze bisher be-

1) Scliol. Veron. Acu. V 05 ;
vgl. Sew. /.. d. St. Ovid. met. XV 3s9 f. Plin.

n. h. X 188.

2) Deutlicli ausgesprodien §0 l>idymus enin ... posita causa, quant supe-

irus JEphcu'us dixit, alteram qaoqtte adieeit.
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kannte Material zusammenfaBten
,

so hat er damit ein durchaus

verstandiges Urteil bewiesen. Das Meiste, was Macrobius in dem
behandelten Abschnitte bietet, konnte ohne Weiteres in der ipaqr/rf]

oder xwp.'y.Tj Xe£is seinen Platz gehabt haben (man vergleiche aucb

das Fragment der jkojuxt] Xs^tc iiber opeiyaXxoc Schol. Apoll. Rhod.

IV 973)
;
nur zwei Erorterungen, iiber Artemis Opis (c. 22, 4) und

iiber das Liebesabenteuer von Pan und Selene (c. 22, 10), kniipfen

nicht an Stellen der Tragodie oder Komodie, sondern an solche

der hellenistischen Poesie (Alexander Aetolus und Nikander) an,

aber gerade von diesen ist wenigstens die zweite ausdriieklich als

Eigentum des Didymus bezeicbnet. Die Abhangigkeit von Didy-

mus erstreckt sich aber ganz in gleicher Weise wie iiber die

iibrigen Bestandteile dieses Abschnittes auch iiber das mit Athe-

naeus sich beriihrende Becherkapitel. Athenaeus zitiert in diesem

Zusammenhange den Didymus, der namentlich in der xwjnzrj Xs£i?

reichlich G-elegenheit hatte von den Bechernamen zu handeln, mehr-

fach (bei M. Schmidt, Didym. Chalcent. fragm. S. 42. 73. 75. 89.

314), und das einzige dieser Bruchstiicke
,

das in den von Macro-

bius behandelten Inhalt fallt, zeigt wortliehe Ubereinstimmung mit

diesem (Ath. XI 481 F ip-qa'i os Ai§o|ios 6 ejrip.7jy.se elvar

to jror/jpiov xai otevov tep jeapop-otov jrXoitp vgl. mit Macr. c.

21, 9 nt haec cymbia pocula procera ac navibus similia). Danach ist

in diesem Kapitel Didymus die gemeinsame Quelle fur Athenaeus

und Macrobius, dem letzteren vermittelt durch den oben genauer

charakterisierten Vergilerklarer
,
dem ersteren wohl sicher durch

das Lexikon des Pamphilus l

) ,
worauf XI 487 C direkt hinweist

(nach einem Zitat aus dem K.i$apw36e des Nikon : jrapsd-sto ta iap.-

|3sia xai Ai8o[ioe v.ai ITap/p’Xo?)
;
der erheblich groBere Reichtum

des Athenaeus erklart sich daraus, daB einerseits der Vergiler-

klarer den Didymus wohl nicht vollstandig ausschrieb, andererseits

sowohl Pamphilus das didymeische Gut durch Exzerpte aus andem
Quellen erganzte als auch Athenaeus mancherlei aus eigner Lek-
tiire hinzufiigte.

Das gewonnene Ergebnis ist zunachst fiir die Textgeschichte

des Athenaeus von Bedeutung. Denn wenn das Becherkapitel des

Macrobius nicht aus ihm ausgeschrieben ist, so verlieren wir nicht

nur die Berechtigung
,
den Athenaeustext in so weitem Umfange,

wie es Kaibel getan hat, aus Macrobius zu erganzen, da ja Athe-

1) J. Schoeuemann
,
De lexicographis antiquis, qui rerum ordinem secuti

sunt, quaestiones praecursoriae (Diss. Bonnae 1886) S. 78 ff.- M. Wellmann, Her-

mes XXIII 1888 S. 179 ff.
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naeus (oder auch schon Pamphilus) die eine oder die andre der

von Didymus angefiihrten Stellen weggelassen haben kann, son-

dem es kommt iiberhaupt der einzige Zeuge fiir die Existenz eines

vollstandigeren und umfangreicheren Athenaeustextes in Wegfall;

denn daB Aelian in dieser Hinsiebt nieht in Betracht kommen
kann, hat Kaibel a. a. 0. S. XXXI angedentet tmd M. Wellmann

(Hermes XXYI 1891 S. 483 ff‘.) bewiesen. Damit kommt aber die

ganze Hypothese
,

dafi unser 15-bandiger Athenaeus nur die Epi-

tome eines einstmals doppelt so starken Textes darstelle, ins

Wanken. Denn die Bandnoten des Marcianus bezeugen nichts

weiter als eine abweichende Bueheinteilung (in 30 Bucher)
,

die

doch auch ohne grofieren Umfang des Textes denkbar ware, etwa

wie fiir das Geschichtswerk des Florus die zweibandige Ausgabe

des Codex Bambergensis neben der vierbandigen des Nazarianus

steht. Im Texte des Athenaeus findet die Annahme, daB wir nur
einen etwa auf die Halfte des urspriinglichen Umfanges rednzierten

Auszug vor uns hatten, kaum eine Stiitze; denn daB die den
Bahmen der ganzen Kompilation bildende Dialogform sehr un-

gleichmaBig durchgefiihrt und stellenweise ganz auBer Acht ge-

lassen ist, lafit sich besser als durch die Annahme einer Epitome
durch die Nachlassigkeit des Verfassers erklaren, dem die frei-

willig angelegte Zwangsjacke nachgrade lastig wurde (vgl. Hirzel.

Dialog II 354,1); kbnnen doch so grobe Verletzungen der dialo-

gischen Einkleidung, wie sie die Buchschliisse vom Typus s?cl roo-

toi? tskoi c-/3tw v.al
:
rfiz y,

j
. . . ixavov slXrp,pt>In. [).r

t
xo' (IV 185 A)

darstellen, in keinera Ealle auf die Becbnung des angenommenen
Epitomators gesetzt werden.

Fiir Macrobius bleibt, nachdem die bebauptete Benutzung des
Athenaeus in dem Becherkapitel widerlegt ist, nocli die Frage zu
beantworten, ob er an andem Stellen seines Werkes Bekannt-
schaft mit den Deipnosophisten zeige. Kaibel hat diese Frage be-
jaht und in den allgemeinen Y oraussetzungcn und der Bahmener-
zahlung der Saturnalien so wesentliche Ubereinstimmungen mit
Athenaeus nachweisen zu kbnnen geglaubt, daB sie nur durch die
Annahme direkter Entlebnung eine befriedigende Erklarung fiinden.
Aber seine Beweise halten, wie inir scbeint, einer eindringenden
Priifung niclxt Stand. Wenn er mit be.sonderem Xachdruck her-
vorhebt, daB der von Macrobius als sacrorum omnium itnice conscius
(I 7

;
17

)_
geschilderte Hausherr seines Gastmahls Vettius Praetex-

tatas ein Abbild des bei Athenaeus im Mittelpunkte stebeDden
Gastgebers Larensis sei, an dem ebenfalls die Vertrautheit mit
griechischem und romischem Kultbrauche betont werde, so tragt
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er der Tatsache nicht geniigend Rechnung, daB doch Praetextatns

nicht eine erfandene und iiber irgend einem literarischen Yorbilde

geformte Figur ist, sondern einer der beriihmtesten und bekannte-

sten Zeitgenosseu des Erzahlers (Seeck, Symmach. p. LXXXIII if.).

Die Absicht, einen groBen Teil seines Werkes der Erorterung von

Fragen der Religion und des Kultus zu widmen, verdankt Maero-

bius gewifi nicht der Anregung des Athenaeus: hatte er aber

diese Absicht, so muBte er in den Mittelpunkt seines Werkes eine

Person stellen, die in den religiosen Interessen und Kampfen der

damaligen Zeit im Yordergrunde stand
,
und das war eben der

pyinceps religiosoram (1 11.1) und suirutum omnhun praesul (I 17,1)

Praetextatus : ich wiiBte nicht, was fur die Wahl oder die Schil-

derung dieser Person der recht armliche Larensis des Athenaeus

hatte beitragen konnen. Weiterhin sieht Kaibel in der Person

des als ungebetener Gust erscheinenden vorlauten und boshaften

Euangelus bei Macrobius ein Abbild des Kynikers Kynulkos der

Deipnosophisten und erblickt in dem Umstande, daB zusammen mit

Euangelus der K y n i k e r Horus auftritt (I 7, 3). eine Bestiitigung

dieser Vermutung. Aber er unterschatzt dabei die Bedeutung der

festen Tradition und Typik der Symposienliteratur. Wie in diesem

ganzen stoo? von Platon bis auf das oojurdo'.ov tcov osxa -ap&svwv

des Methodius die gebotene Darstellangsform die Wiedererziihlung

sei es des G-eborten sei es des Selbsterlebten ist, wie vom plato-

niscben Eryximachos an bis zum Disarius der Saturnalien der Arzt

seinen festen Platz und seine besonderen Gesprachsgegenstande

hat, so hat auch der axXtjTO' des platonischen Gastmahls und seine

Berufung auf den bomerischen Menelaos B 408 die gesamte spa-

tere Symposienliteratur beeinttufit und ist zum nahezu notwendigen

Bestandteil der Rabmenerzahlung geworden M. Im Verlaufe der

Zeit ist diese Figur einerseits zur Representation des storenden

Elementes und taktlosen Gesellen ausgestaltet worden . anderer-

seits fiel dieser Platz beim Philosophengastmahle von selber dem
natiirlichen Outsider, dem Vertreter der kynischen Weltanschau-

ung, zu
;

vielleicht hat Menippos selber in seinem Symposion dem
Kyniker diese nicht schmeichelhafte

,
aber dankbare Rolle zuge-

wiesen. DaB schon lange vor der Zeit des Athenaeus der Kyniker
als axXnjtos und Stbrenfried zur festen Tradition des Symposion

1) Der Chairephon ira 'Arrtxiv otirvov des Matron (v. !>. 96) ist ein be-

riihmter oixXrjxo; der Koraodie ( Apollod. C’aryst. frg. 24, 2 K.). Als avlr
t

-o; evschien

auch Asconius bei dem in seinem Symposion gescbilderten Gastmahle des Apicius,

Suid. s. ’A-txto; Mdpxo;.
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gehort
,

zeigt das Auftreten des Kynikers Alkidamas in Lucians

Dialog Eojjurdotov '([ AotJt'llhxi
!

) ,
und es ist wohl auch kein Zufall,

wenn es gerade der Kyniker Demon&x ist, von dem Lucian Demon.

63 erzahlt : n tsXstttatov os r
(

5
Yj

OTrepyTjptoc tov axX-Kjros sic r,v tbyo-.

—aptwv outlay sostTiv; 1. xal sxaitsoos. Diesen festen xoitoc des Sympo-

sionschenias fiillt bei Macrobius Euangelus mit seinen Begleitern

aus, und sowohl die sehnoddrige Respektlosigkeit des Euangelus

wie die Cbarakterisierung seiner Begleiter als Arzt und als Ky-

niker haben ihre Wnrzeln in einer Uberlieferung
,

die viel alter

ist als Athenaeus. Aus demselben tralaticiseben Charakter der

Rahmenerzahlung der Symposien, dessen Bedeutung man nicbt

leicht zu hoch einsehatzen kann 2
) ,

erklaren sich auch die beiden

letzten Stellen, an denen Kaibel eine Benutzung des Athenaeus

durch Macrobius konstatieren wollte. Wenn Avienns bei Macr. II

1,5 die Behauptung, dab die Teilnehmer am Mahle des Praetex-

tatus den Genossen des platonischen Symposion sittlieh iiberlegen

seien, mit den Worten begriindet quia sub illonm supercilio non

ilefuit, qui psaltriam intromitti peteret . at puella ex imlustrici supra

naturam mollior canora dtdcedine et saltationis lubrico exerceret inle-

cebris philosophantes, so fiihrt das Kaibel auf ein Misverstandis der

Athenaeusstelle Y 188 C 6 os ItMpdxrfi ttvo? yaptv twv aoX^tpiScnv

avsydp.svo? xai too opyooasvoo irz’.ooc xai xt&aplCovco?, art §1 vrfi xoSi-

1) Die Bevufung auf den homerischen Menelaos, auf den ja aueli Euangelus

l,ei Macr. I 7, 10 anspielt, gehiirt ebenfalls zum festen Bestande
;

das zeigen die

Erorterungen dariiber bei Plut. fjuaest. conv. ^11 6 und Athcn. V 177 C ff. und

der Umstand, da (j bei Lucian conv. 12 die ubrigen Gastc zur Abwehr von 4**tvo

-zotvdv schon mit andern Homerversen wie dippaivsi; Meveass (H 109) und 4XX’

o'y/L ’AtpstS-fi ’AyapEpvovt 7,voav£ dope, (A 24) geriistet sind.

2) Wie dauerhaft die Nachwirkung einzelner Motive des platonischen Sym-

posion war, beweist u. a. die Cena Trimalchionis, deren Beziehungen zur Sympo-

sienliteratur Hirzel
,

Dialog II 40 nur Buchtig streift. Ich will an dieser Stelle

nur darauf hinweisen, daC das Erscheinen des Habinnas c. 65 in alien Einzel-

heiten eine Travestie der platonischen Erzahlung vom Auftreten des Alkibiades

p. 212 C. D darstellt; man vergleiche den Wortlaut : ->,v auXeiov Aipav

•zpo’JOpEvrjV t.'jVjv <io'iov -apas/stv w; zopa

3

tu7v . . . aystv oiv airrov raps stpa; t

V

jv

te aiXr,Tp!oa broXaSooiav xai oXXvj; ttvis tiov dzoXoiAinv mi ImGTrjvat i-\ Ta{ flips;

iSTEISavlopL'/V a'iZVI •/.ITTOJ ~i TtVt STS'S'/VC) iaJEt xa'l IIOV Xai "StVtS; EyOV'a iA. T7j;

xeipaXr,; ttcivj —oXXa; xai ei-stv svips; yaipstf pefliov-a avopa rravo jcpiiopa o£?sc9e

S'jproTTjV u. s. w. ^ inter haec triclinii vulvas lictor pereussit amictusque veste

alba cum ingenti frequeutia comissator intravit . . . ilk autem iam ebritis uxoris

suae utneris imposuerat mamis oneratusque aliquot eoronis et unguento per fron-

ton in ocidos ftuente (vgl. p. 213A -Epiaipo’ipevov spa ta; ratvia; <b; dvaflrjscwa

s-fepoaflE toiv oipflaXpwv £/3vra) pmetorio loco se posuit continuoque vinum et cal-

dam poposcit u. s. w.
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atMOTjC 7’jvatxbc artpExco? to jiopov ajtsbtato; zuriick. indem er meint,

da6 Macrobius das, was Athenaeus anf Grnnd des xenophontischen

Symposion ausfiihre, falschlich anf das platonische bezogen habe.

Aber ich gestehe nicbt zu sehen, wie Macrobius zu einem solchen

Misverstandnisse hatte kommen konnen, da die Worte des Athe-

naeus nicht nur in einem ganz andern Zusammenhange stehen,

sondern auch, wie bereits Hirzel, Dialog II 357, 3 hervorgehoben

hat, eine ganz andre Beziehung haben, als das, was Macrobius

sagen wollte und sagt : die Athenaeusstelle redet nur von Sokrates.

wiihrend Macrobius diesen selber ausdriicklich ausnimmt (§ 4) und

seinen Tadel ausschliefilich gegen seine Tischgenossen richtet und
ihn damit begriindet, dafi einer von ihnen den Versuch gemacht

habe (illic hoc fieri temptatum est § 6), eine Lautenspielerin hinzu-

zuziehen
;

das geht doch ganz oifenbar. wenn auch in etwas freier

Wiedergabe, auf die Stelle des platonischen Symposion p. 176E,

wo Eryximachos die Flotenspielerin hinansweist, die — so ver-

stand es Macrobius oder sein Gewahrsmann — auf GeheiB des

Agathon oder eines der Gaste hereingekommen war. GroBere Be-

weiskraft scheint auf den ersten Blick einer andern Stelle zuzu-

kommen, an der die inhaltliche Ubereinstimmung zwischen Athe-

naeus und Macrobius in die Augen spring! Es handelt sich am
die Beispiele von Anachronismen in den platonischen Dialogen, auf

die sich Macr. I 1 , 5 f. beruft, um es zu entschuldigen, si uni ant

alteri ex his quos coetus coegit matura aetas posterior saeculo Praetex-

tati fait, wahrend Athen. XI 505 Ff. diese Frage im Zusammen-

hange mit heftigen Angriffen auf die historische Zuverlassigkeit

Platons behandelt. Wenn nun Kaibel a. a. 0. S. XXXIII folgende

Stellen einander gegeniiberstellt

:

Ilap(isvi3r| jrlv yap eXthiv si? Xo- Socratc ita Parmenides antiquior,

700? tov too IlXaxwvo? Ewxparjjv ut huius pueritia cix illius adpre-

jj.oX'.? vjXixta a»7'/«>psi, 007 <0z header it seuectutan, et tamen inter

xai xotootoo; sursiv yj axobaai Xo-
1

iltos de rebus ardttis dispntatur . . .

700? ... aXXa ji.fjV 00 Sovavrai 114- Paralns rero et Xanthippus, qui-

paXo? xai Eavlhmtos oi IlspixXeon?
j

bus Pericles pater fait, cum Prota-

utoi [tsXEUtfjaavtsc :u> Xotjup] llpto- gora apad Platonem disserunt se-

toqopoj S'.aXrjeait'xt, ozt oeotspov sxs- condo adventu Athenis morante,

Sf^rjas tai?
:

A3-f
(
vai?, 01 <7toXXoi?>

;

quos multo ante hifamis ilia pesti-

sxeat xpotipov TsXsor/jaavTs? <t(j> lentia Athenicnsis absumpsit,

so kann man allerdings den Eindruck erhalten, als schriebe Ma-

crobius den Athenaeus aus, wenn auch seine Worte ut huius pur-
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ritia vix illius adprehenderit senectutem an Genauigkeit iiber das

bei Athenaeas Gebotene hinansgehen. Aber die Sache bekommt
sofort ein ganz andres Gesicht, sobald wir in beiden Texten das

dritte, zwischen den beiden angefiihrten stehende Beispiel hinzu-

fiigen, das Kaibel nur durch Punkte angedentet hat:

aSovaTOV 8e v.ai d>at§pov oh
j

iovov inclitum dialogurn Socrates hahita

xata ScoxpaTTjV elvas, r
t

sou 72 y.al cum Timaeo disputatione consumit,

ip(b(tsvoy aotoo 7SY°veva'.. quos constat eodem saeculo non

fuisse.

Es ist doch wohl klar, dafi Macrobius alle drei Beispiele plato-

nischer Anachronismen (Parmenides. Timaeus, Protagoras) einer

und derselben Quelle entnahm, die Athenaeus nicht gewesen sein

kann, da bei ihm an Stelle des Timaeus vielmehr Pbaedrus er-

scheint. Das methodisch verwerfliche Yerfahren alterer Kritiker,

bei Macrobius einfacb Timaeo in Pkaedro zu korrigieren, wird heut-

zutage scbwerlich noch Yerteidiger finden, und wenn man — wo-
zu meines Eracbtens kein Grand vorliegt — ein von Macrobius

beim Ausschreiben begangenes Versehen annehmen wollte
,

so

wiirde das wieder gegen Athenaeus als Quelle spreclien, bei dem
die zugesetzten Worte vj zoh 72 ipwjrsvov aotou 7$7ovsvai die Person

des Phaedrus vollig sicherstellen und eine Yerwechslung mit Ti-

maeus ausschlieBen. Die Sachlage ist also die, daB aus einem lan-

geren Siindenregister platonischer Anachronismen *) Athenaeus und
der Gewahrsmann des Macrobius je drei auswahlten, der eine Par-

menides, Phaedrus, Protagoras, der andre Parmenides, Timaeus,

Protagoras. Als Quelle des Athenaeus ist das Werk de.s Krate-
teers Herodikos xpo? xov dnXoowxpatry gesichert, die unmittelbare
Vorlage des Macrobius diirfte ein alteres Symposion gewesen sein,

in dessen Rahmenerzahlung aueh die Frage der platonischen Ana-
chronismen zur Rechtfertigung eigener VerstoBe herangezogen
war; daB solche Erorterungen an dieser Stelle wohl am Platze
waren, zeigt aueh Athen. V 186 E, der den Epikur tadelt, weil er
in seinem Symposion 00 to:rov 00 xpovov capopiCei. Leider ist es un-
moglich, von dem Inhalt und der Anlage der Qnaestiones convi-
vales des Apuleius, die Maer. VII 3, 24 erwahnt und die ihm
sicher vorgelegen haben, eine Yorstellung zu gewinnen; nach dem
Zeugnisse des Sidonius Apollinaris (epist. IX 13,3) miissen sie in

den Zeiten des Ausgangs der Antike vorbildliches Ansehen ge-

1) Andre Beispiele (Menexenos, Symposion) fiihrt Aristid. or. 46 p. 370 f.

Dind. an.
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nossen haben, and ein Gegenstand wie die platonischen Anachro-

nismen wiirde zu dem Platoniker Apnleius sehr gut passen. Jeden-

falls scheidet aucb fiir diesen Punkt Athenaeus als Quelle aus, und

damit ist alles, was fiir die Annahme einer Benutzung der Deipno-

sopbisten durch Macrobius ins Feld gefiihrt worden ist, erledigt*

Denn wenn Hirzel (a. a. 0. II 858), allerdings mit der vorsichtigen

Einschriinkung ‘sobald man iiberhaupt eine Beziehung des Macro-

bins auf Athenaios zugibt’, in der Wahl von Themen wie iiber

die angemessene Zahl der Gaste (I 7, 12) und iiber die Verwerf-

lichkeit der ludicrae voluptates beim Symposion (II 1, 7 ft'.) eine ver-

steckte Polemik des Macrobius gegen Athenaeus erblicken mochte ‘),

so wird dieser Vermutung dadurch der Boden entzogen, dafi diese

— von Macrobius iibrigens nur fliichtig beruhrten — Fragen, wie

Plutarchs quaest. conv. Y 5 (vgl. auch IY 3) und VII 9 (vgl. auch

YII 8) zeigen, zum eisernen Bestande der aojifloataxa irpopXijp,aTa

gehoren, so dad ihre Behandlung keiner besonderen Motivierung

durch polemische Riicksichten bedurfte, zumal Macrobius die Notiz

iiber die Zahl der Gaste bei Gellius (XIII 11) gebrauchsfertig vor-

fand und einfach abschreiben konnte.

1) DaB Maer. I 2, 12 mit Bezugnahme auf Athenaeus einen Tadel ties Redens

iiber Essen und Trinken (d. b. der Erorterung eulinariscber und verwandter

Fragen) ausspreclie, ist nicbt richtig; die Worte narrabu autem tibi nan cibum

aut potum, tametsi ea quoque ubertim casteque adfuerint, sed et quae rel in can-

viviis vel maxime extra mensam ab isdem per tot dies dicta sunt, in quantum

potero, animo repetam besagen doeh nur, dafi der Berichterstatter von den gebo-

tenen Geniissen an Speise und Trank nicbt erzaklen wolle
,
sondcrn nur von den

gepflogenen Gesprachen; diese selbst aber bebandeln im 7. Bucbe sehr ausgiebig

auf Essen und Trinken bezugliche Fragen.



Eine byzantinische Recension Plutarchisclier Schriften.

Von

3t. Pohlenz.

Vorgelegt in der Sitzung am 20. December 1013 son F. Loo.

Im Jahre 1867 machte Max Treu in dem Gymnasialprogramm
von Jauer de Plutarchi libellis qui in codice Tischendorfiano YII
insunt auf eine Leipziger Handschrift aufmerksam, die auBer anderm

Plutarchs Schriften de profectibus in virtnte (im Corpus Planudeum

und der in dieses aufgenommenen Sammlung der eigentlichen Mo-

ralia Nr. 3) und de curiositate (Nr. 10) enthalt. Die Uberlieferung

schien ihm in beiden Abhandlungen sehr verschieden. Wahrend
namlich der Text in 10 recht schlecht sei und Interpolationen

zeige, sei der von 3 so vorziiglich, daB der Codex unter die besten

Textzeugen gerechnet werden miisse. Dem Urteil liber 3 pflichtete

Hercher bei und zog daraus die Folgerungen in seiner ersten Aus-
gabe des ersten Bandes der Moralia. Anders urteilte Bernardakis
(I praef. XXXI), Er gewann die Uberzeugung, der Text sei in

3 und 10 sowie in der Abhandlung de adulatore et arnico (7), die

in dem mit dem Lipsiensis eng verwandten Parisinus 1211 (cf. Treu
de codicibus nonnullis Parisinis Pint. Moralium Jauer 1871 S. off.)

mit 3 und 10 verbunden ist, aus derselben Quelle geflossen. Diese
Quelle sei vortrefflich, aber doch nur mit Vorsicht zu benutzen,
da es an Interpolationen nicht fehle.

Piir die kritische Ausgabe der Moralia, die demnachst in der
Bibliotheca Teubneriana zu erscheinen beginnt, hat W. R. Paton
die Bearbeitung der Schriften 3 und 7 ubernommen, wahrend mir
de curiositate zufiel. Wir kamen beide bald zu der Uberzeugung,
daB in diesem Falle Bernardakis theoretisch richtiger geurteilt hat
als Treu, der die Uberlieferung noch nicht geniigend iiberschauen
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konnte. daft er aber die Bedeutung dieser Uberlieferung nock weit

iiberschatzt und ikr praktisch besonders in de profectibus viel zu

grofien EinfluB auf die Herstellung des Textes eingeraumt hat.

Der Text der drei Abhandlnngen 3. 7. 10, wie er uns im Lipsien-

sis. Paris. 1211 und andern Handschriften vorliegt, stammt tat-

sachlich aus derselben Quelle. Diese Quelle ist eine byzantinische

Recension etwa des dreizehnten Jahrhunderts, die einen Text fiir

den hoheren Unterricht liefern wollte und Plutarchs Worte nach

ihren Bediirfnissen willkiirlich zurechtstutzte. Fiir die Plutarch-

ansgabe kommen daher ihre Lesarten nur da in Betracht, wo sie

aus der noch nicht interpolierten Yorlage stamnien oder eine

richtige Conjectur enthalten.

Da wir nach diesen Grrundsatzen bei der kritischen Ausgabe

verfahren und die Recension — wir nennen sie A — in de curio-

sitate nur in ganz seltenen Fallen und auch in den beiden andern

Abhandlungen nur teilweise erwahnen, so sollen hier die Beweise

fiir die Richtigkeit unseres Urteils vorgelegt werden. Ich gehe

naturgemafi zunachst von de curiositate aus, benutze aber dabei

stets das Material, das Paton aus 3 und 7 mir zur Verfiigung

stellt, und iiberhaupt gehoren die folgenden Ausfiihrungen inhalt-

lich im selben MaBe Paton wie mir.

Zunachst gebe ich eine Liste der Handschriften, die diese

Recension enthalten:

3. 7. 10 stehen in

Laur. 56, 3 s. XV. Bandini II S. 295.

Paris. 1211 s. XIV. Treu de codicibus nonn. Parisinis Jauer

1871 S. 5.

Vat. 1534 A s. XIV. Forsters Libanius I p. 336

Vat. 2243 s. XIV. Forster I p. 281,

3. 10. 7 in

Laur. Redi 110 s. XV. Vitelli Studi italiani I S. 220. Wege-
haupt Plutarchstudien Progr. Cuxhaven 1906 S. 30,

3. 10 im

Tischendorfianus VII s. XIV. Treus S. 338 genanntes Pro-

gramm,

10. 3 im

Vaticanus 199 s. XIV. Wegehaupt a. a. O. S. 19. Forsters Li-

banius II p. 200, Haase Serapeum XII S. 159 n. 126. Aischinis

ep. ed. Drerup p. 7,

10. 7 im

Harleianus 5660 s. XV. Drerup Isokrates p. XXXII,

Vaticanus 2250 s. XV,
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10 in

Berol. gr. 1617 (Verz. d. griech. Hdschr. I S. 92).

Das sind alles Miscellanhandschriften. Daneben ist die Re-
cension aueb in eigentliche Plutarchhandschriften eingedrungen

:

Matr. X 60 s. XIV, gehort znr Planndesrecension, aber jeden-

falls in 10 zu A

1

),

Neapol. gr. 350 III E 28, s. XV, Wegehaupt S. 25. Conta-

minierter Text, in 10. 7 (diese so zusammen) zu A,

Vatic. 1012 s. XIV, vgl. Wegehaupt S. 22, Text aus verschie-

denen Vorlagen, in 3. 7 (so zusammen am Anfang des zweiten

Teiles) zu A.

Teilweise sind die Lesarten der Recension aufgenommen in 7 in

Bern. 297 s. XV. Hagen I S. 315,

Berol. oct. gr. 15 s. XV, Verz. d. griech. Hdschr. II S. 226,

ebenso in 10 und 7 im

Ottob. 286 s. XVI/XVII, Feron-Battaglini S. 156,

Riccard. 86 s. XV/XVI, Vitelli Studi italiani II S. 529, beide

Male unter Contamination mit dem Planudestext -).

Endlich ist 3 im Ambr. 859 (C 126 inf.), dem Stammvater der

Planudeshandschriften, spater nach A corrigiert.

Dagegen gehoren nicht zu dieser Recension nach den Proben,

die ich habe, Laur. 57, 29 und Rice. 49, obwohl sie auch die Folge

7. 10 und 3. 10 haben.

Zwei Punkte verdienen hier gleich hervorgehoben zu werden.
Einmal lafit wohl die Tatsache, daB diese Textgestalt nirgends vor
dem vierzehnten Jahrhundert, dann aber sofort in einer groBen
Anzahl von Handschriften auftritt, einen WahrscheinlichkeitsschluB
auf den Zeitpunkt zu, wo sie entstanden oder jedenfalls zuerst
aufgetaucht ist. Zweitens ist es recht wichtig, daB sie uns ganz
vorwiegend in Miscellanhandschriften begegnet nnd otfenbar von
da aus erst in die reinen Plutarchhandschrilten eingedrungen ist.

Interessant ist dabei, daB die drei oder zwei Plutarchschriften uns
meist in ganz bestimmter Verbindung mit andern Autoren begegnen.

Auf die Plutarchschriften 3. 7. 10 folgen namlich unmittelbar
Aristides Panegyricus in Kyzikos, das Sendschreiben und die

1) Er bringt die Schriften in der Folge 10. 7. 3. Fur 7. 3 ist sein Text
nicht nachgepruft.

2) Umgekebrt hat der Harleianus oft die Lesarten der Vulgata von erster
Hand am Rande.
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Palinodie fiber Smyrna (27. 19. 20 Keil) in Laur. 56, 3 Vat. 1534A
2243 Tisch. 1

).

Jn beiden Vaticani treten dazu Libanins’ Legatio Menelai,

a. aaXyjauac, jrpoa'pcavrjvtixog looXtavw und Briefe (collectio Lacape-

niana). Diese stehen auch im Sinaiticns, der nrsprtinglich mit dem
Tiscbendorfianns eine Handschrift bildete (Tischendorf Wiener

Jabrb. 1845 vgl. Forster Libanins I S. 335). Laur. 56, 3 bat diese

Schriften nicht, daffir aufier grammatischen Abhandlnngen, einem

Fragmente von Demosthenes’ it. aapaapsapsta? und anderen

Schriften Epigramme und Briefe wie Vat. 1534 A, unter anderen

Brutusbriefe, die auch in diesem stehen, andrerseits die Vita Li-

banii des Eunapius, die auch im Vat. 2243 sich findet.

Libanins’ Briefe treffen wir neben den Plutarchschriften

auch im Riccard. 86, der sonst nichts enthalt, sowie im Vat. 199,

hier neben der Legatio Menelai, seiner aovwSia im. ’IooXtavtji und

iiri Ntxop.'qSs''*, zu denen von Aristides wieder die Palinodie fiber

Smyrna, diesmal mit der Monodie fiber Smyrna und der Rede
xa-ca uov isop-/_oopivmv, femer aafier anderm einige andre Schriften

Plutarchs und Schriften Lukians treten.

Mit Libanius’ Apologie und Schriften von Lukian und

Aristides (sowie Platos Phaidon, Demosthenes’ Kranzrede

und christlichen Autoren, z. B. Basilius) verbinden sich Plutarch

10. 7 in Vat. 2250. Aristides’ de rhetorica Xdyo? xpwto? tritt

auch im Rice. 49 zu Plutarch.

Im Vat. 1534 A steht nock Basilius’ Rede de legendis libris

gentilium. Mit dieser und mit Plutarch 10. 7 finden wir im Har-

leianus 5660 Isokrates ad Nicoclem, ad Demon, und Nicocles

zusammen. Ganz eng verwandt mit diesem Harleianus ist Laur.

57, 29, der von Plutarch (7. 10) und Isokrates dieselben Schriften

bringt, dazu Dialoge Lukians, die olynthischen Reden des De-
mosthenes sowie Epigramme, aber merkwfirdigerweise (jedenfalls

in 10) nicht den Text der A-Recension angenommen, sondern den

Vulgatatext des Planudes vorgezogen hat.

Abseits steht Par. 1211, der aui3er den Plutarchschriften Ho-

milien, Verse und die Grammatik des Planudes hat. Aber

wenigstens diese Grammatik treffen wir im Laur. 56, 3 wieder 2
).

1) Tisch. gehort also, obwohl er 7 auslaSt, ganz eng mit den drei ubrigen

Handschriften zusammen.

2) Laur. Redi 110 hat 3. 10. 7 fur sich und dann (von anderer Hand) Plut.

de Alexandri und de Romanorum fortuna, Ottob. 286 enthalt nur Plutarch 3. 10,

Berol. 1617 hat 10 inmitten aller miiglichen Excerpte und Schriften, Berol. oct. 15

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Pbil.-hist. Klasse. 1913. Heft 3. 23
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Ich denke. dieser Uberblick legt von vornherein den Gedanken

nalie, dab wir es hier mit Zusammenstellnngen zu tun liaben, wie

wir sie auf griechischem wie auf romischem Gebiete im Mittelalter

oft genug treffen, Zusammenstellungen. die fiir die Zwecke des

hoheren Unterricbts Scbriften beliebter Autoren vereinigen, in

sieb dabei aber natiirlicb je naeb den Neigungen der benntzenden

Lebrer variabel sind 1
).

Fur den Text Plutarchs erweckt diese Herkunft nicht groBes

Yertrauen. Das entbebt uns aber nicht der Pflicbt ihn genau zu

priifen. Uni eine sichere Grundlage zu baben. babe ich de curio-

sitate in Tisch. Par. 1211 Yat. 1534A 2243 Harl. vollstandig

collationiert, eine Collation des Berol. 1617 verdanke ich Nach-

stadt, von den iibrigen habe icb mir die Lesarten an einer Reihe

von wichtigen Stellen besorgt. Fiir de ad. et amico bat Paton

Paris. 1211 vollstandig, Harl. Vat. 1534. 2243. 2250 Ott. Berol. 15

Bern, teilweise, in de profectibus Paris. 1211 und Tisch. vollstandig

verglichen. Die Abweicbungen dieser Handschriften unter einander

sind so gering 2
), daB wir im Folgenden ganz davon absehen und

einfacb mit dem A-Texte rechnen konneu. der sich iiberall mit

voller Sicherheit herstellen laBt.

Wenden wir uns diesem nun zu, so sei zunachst gleich auf

eine Eigentiimlichkeit bingewiesen, die deutlich zeigt, daC der

Text fiir bestimmte Zwecke bearbeitet ist. Wie namlich unsre

castrierten Schulausgaben Stellen weglassen, die an die geistigen

Fahigkeiten des Schulers oder Lebrers zu bobe Anforderungen
stellen oder sonst AnstoB erregen, so finden sich aucb im Texte
unsrer Recension Liicken, die nur durch bewuBte Streichung her-

vorgerufen sein konnen. So feblt in de curiositate 3 III p. 337, 20
Bern, der fiir den Zusammenhang entbehrliche Hexameter svOa -/=

uou ota®atvsd'’ St’ ev xojrpty, pia xptibj vollstandig. in c. 7 p. 343, 21
die Averse stta

1
10 : axairtoav spst,

s'f ot? YS'/dvaaiv at 5taX6asic taota -(dtp

7ioX'jTCpa7p.ovtT)V viJv 6 zatapaxot; ixspuratsi 3
)

I’lutairbschriften nebst einer grieeltiseben Ubersetzmig von Ciceros Cato maior,
Lernensis 297 hat 7 allein nebst Excerpten und Thukydidesreden.

1) Eine lehrreiche Parallele iiefert in mehr als einer Hinsickt das von Tafel
Die Uberliefernngsgescbichte von Ovids Carmina amatoria verfolgt bis zura 11 .

Jahrhundert Muncben 1910 nacbgewiesene Corpus, in dem Ovids Amores oder
andere Liebesgedichte mit anderen lieidniscben und cliristlichen Gedicbten ver-
einigt waren.

2) Zu beacbten ist dabei, daB Berol. 15 Bern. Ott

,

wie gesagt, die Lesarten
der Recension nur zum Teile aufgenommen baben.

3) ral-jKpaflMvoiv v5v, wie Emperius berstellte, baljcn Ambr. C 195 (I) und
Yat. 1309 (K), die ubrigen v5v ovtliv.



eine byzantinische Recension Plutarchiscber Schriften. 343

mitsamt dem einleitenden Xey«v, und ebenso ist in de ad. et am. 27

(I p. 164, 17) aXX’ o tt oi slbaito YsXot’.ov ’ApYstoiatv gestrichen. Aucb
das Fehlen des ganzen Satzes ooSs y<*P oovsiSsvai tot? tptXot? ta

ataypa, Trolley ye 8r
t

to aojiTtpatteiv xai aova3yr)p.overv odpstdv lottv (ib.

23 p. 155, 23—5) oder eines Passns wie apyofisvot— aTrotiHevta' de

prof. 10 (I p. 196. 3—5) ist gewifi nicht dnrch bloBes Schreibver-

seben za erklaren. da jeder aufiere Anlafi znm Ausfall fehlte.

Freilich sind die Griinde, die zur Weglassung bestimmt haben,

hier nicht fur uns zu erkennen. Klarer liegt die Saehe de curios.

7 (III p. 342, 22). Dort bieten die meisten Handschriften : (pips

yap 'Hpdtp'.Xov 7j ’Epaaiotpatov r; tov ’AoxX^mov aOtdv, ot’ yjv avllptoTroc,

syovta ta <papp.axa xai ta opyava, '/at' olxiav trapiotairevov avaxpivetv,

|at] tt? eye*. aop'-Yya jrspi SaxtoXtov vj yo'fi] xapxivov sv ootipcf. Wenn
hier A nicht blob Sv oatspa weglafit, sondern auch SaxtoXtov (6 8s

8axt6Xio? evtepoo u.sv tsXoc 88oc 8s twv Sx xoiXiac Trepitttbv Pollux

II, 210) in SaxtoXov andert, so ist die Ausgabe in usum Delphini

wohl nicht zu verkennen (so schon Treu). Amiisanter ist noch

eine Stelle in de ad. et am. 32 (I p. 171,26): -ijxtata 8s npixei ya-

ujtr
(
c axoooo37jc avSpa xal TtaiStov Sv o<j>st rcatepa xai epaatrjv Spa)p.svon

napdvtoc 7) Yvwptpuov ScSaoxaXov azoxaXojrtstv * e£iatavtat y*P ojio Xorr/c

xai opYfjc SXsY'/dasvo’. trap’ ot? s?>ooxtp.siv a^tooaiv. Denn wenn hier

in A die Worte yvwpijMov 8t3aaxaXov fehlen, so sieht darin Paton

gewifi mit Recht das Werk des humorlosen Sclmlmeisters, der die

Gefahrdung seiner Autoritat befiirchtete.

Priifen wir nun den Text der Recension im ganzen, so ist auf

den ersten Blick deutlich, dafi dieser aus derselben Quelle stammt
wie unsre sonstigen Handschriften. Um nur einen Fehler zu er-

wahnen, den er mit dieser gemeinsam hat, lesen wir auch hier in

de curios. 1 (p. 335, 6) oooov 5Swp xat’
5

AXt£ovoc }] Spooc ap/pi its-

tTjXa. Dafi dieser Yers corrupt ist, zeigt das Fehlen der Ciisur.

Deshalb ist sehr bemerkenswert eine Variante, die sich in Marc.

427 und in 250 findet, wo die Stelle freilich nur auf einem jungen

Ersatzblatte in einer mit 427 eng verwandten Gestalt steht. Dort

ist namlich nach ’ AXt£ovoc eingefiigt sopoyopoto, und es konnte wohl

bei dem Dichter etwa gestanden haben:

oocov 58wp xat’ 'Ah.Zwoc sopoyopoio.

Tj opooc ap/pi jrenjXa . .

.

Aber solange wir mit ’AX’.“ovoc nichts anzufangen wissen 1

). bleibt

das natiirlich unsicher.

1) An sich kann sehr wohl hier der Name einer stark bewasserten Talland-

.schaft stelien.

23 *
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Innerhalb unsrer Uberlieferung gebbrte die Vorlage von A in

10 zusammen mit den voitrefflichen Handschriften G (Barb. II, 3),

X (Marc. 250), I (Ambr. C 195 inf.), K (Yat. 1309). So bieten

A G X I K 337, 25 y.attot to y= (xattot y£ to rell.), 343, 16 jiaXXov

i(jLpXs7rooat (sftpX. p.aXXov rell.), 344, 8 ooSs zapsXii]Xoda? (oo zap. rell.).

354, 19 yevea&ai (YS'fivrja&at rell.). Mit G X bietet A auBer 336, 8

zoXozpaYp.ovwv (zoXozpaY{j,wv rell.) besonders das von Reiske mit

Recht geforderte s/tztioast? tjysjiovtwv 341, 3 (rjYEp.dvaw rell.). Aach
das von Treu hervorgehobene ptTjyavfjaao&at am Anfang der Schritt

(334, 6) ist eine alte Variante fiir spYaaao&at, die A mit G und K
(der aber am Rande von erster Hand aocb spYaoao&ai bietet) ge-

mein hat 1

). Dafi endlieh G in 10 der nachste Verwandte ist, zeigt

aufier der Form xatav^XtoaE 340, 5 besonders c. 15 (p. 353, 7), wo
G A lesen : too? Ssap-ob? tot? oSooat Sta|ii|jptooxovtE?, wahrend alle

iibrigen die Stellung tot? oSooot too? OEaptoo? o. bieten. Endlieh sei

hier noch der SchluB von c. 11 (348, 21 IF.) besprochen: wazep y*P
ot astot -/.at ot Xsovte? iv t<p zsptzatetv aootpEcooatv staa> too? ovoya?,

tva p] t'/jv axpjv abtdiv v.at rijv 6£6rrjta zatatpipwotv, ootio to jtoXo-

zpaYpov too <ptXofi.a$o5? axpjv ttva xai otopttop.a vopttCovts? I'ystv (ir,

uatavaXta7.w[j.sv pa’ azap.
(
SXovtoiiEV iv tot? aypyjatot?. So bietet den

SchluB der Stelle richtig G. In X ist im letzten Worte das a

ansgefallen und h Toiaypvjaiot? geschrieben. Dieses Yersehen hat

in den iibrigen Handschriften zur Corruptel ystptotot? gefiibrt. Nur
in A ist noch das richtige ayp^otot? bewabrt, das auBerdem sicb

blob als Variante in A findet und in X durch die kritisebe Be-
arbeitung des Correctors X 3 hergestellt ist 2

). AuBerdem war pS’
azap.pXov<o[j.ev nach y.atavaXtaxwp.sv im Archetypon der Handschriften

ansgefallen und fehlt deshalb in einem groBen Teile von diesen

(den beiden Moscuenses, dem Florentiner Palimpsest, C 1 Vind. al.),

im ersten Moscuensis ist es an richtiger Stelle eingefiigt und steht

dort anch in G X K I, wabrend A nnd D, denen Bernardakis folgt,

es falschlich am SchluB nachtragen.

Dasselbe Manuscript war die Vorlage von A in de adulatore
et amico. Hier tritt die Verwandtschaft mit G sogar noch viel

starker hervor, und hier liegt die Sache so, daB A, wo es seine

Vorlage wiedergibt, zu den besten Zeugen der Uberlieferung gehort
und der Text haufig auf G A basiert werden muB und in manchen

1) Richtig ist aber fiTj'/avv^tzaSai nicht, da dieses nicht neben dem Objekt
einen Pradikatsaccusativ zu sicb nimmt.

2) Unsicher ist der Florentiner Palimpsest (L). Nach der fur mich ange-
fertigten Collation von Mosc. 1 miiBte auch dieser iypr

t
3xot; haben, doch bedarf

die Stelle der Nachprufung,
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Fallen, wo G Versehen hat, gezweifelt werden kann, ob hier nicht

A allein aus Uberlieferong das Richtige hat. In de profectibus

dagegen stammte die Vorlage von A selbst schon aus einer Re-

cension, deren Lesarten besonders im Parisinns 1955 (C) und im
Yenetns X von den Correctoren C 2 X 3 eingetragen sind. Anf das

Vorlegen von Einzelstellen konnen wir hier an dieser Stelle ver-

zichten, da diese Lesarten im Apparat Berficksichtigung finden

miissen und der erste Band der Moralia, der diese beiden Ab-
handlungen enthalt, schon demnachst erscheinen wird.

Die Recension, aus der die Yorlage von A in de profectibus

stammte, war von einem tiichtigen Gelehrten gemacht, und seine

Conjecturen sind es, die vor allem in de profectibus in modemer
Zeit Beifall gefunden haben. Aber auch in 7 und 10 sind es fast

ausschliefilich die aus der Vorlage von A stammenden Lesarten,

die seinen Ruf begriindet haben, weil man sie falschlich fiir Sonder-

lesarten dieser Recension hielt. Unser TJrteil fiber diese mu8 aber

natfirlich von den zahlreichen Varianten abhangen, die sich aus-

schliefilich in ihr finden. Absehen werden wir dabei von den zu-

falligen Verschreibungen (wie xa piv sax>v aizh <r^ovoo xaxa r/
t
xspa

fiir xaxa xstpeva de car. 1 p. 335, 13) wie auch Weglassungen.

Diese sind allerdings so zahlreich, dafi man auch abgesehen von

den schon vorhin S. 342 berfihrtcn Fallen haufig an eine Absicht,

sei es auch nur die der Kfirzung, glauben mochte, besonders wenn
es sich um das Weglassen der Halfte eines zweigliedrigen Aus-

drucks handelt 1
). Jedenfalls tritt uns diese Eigentfimlichkeit in

alien drei Schriften in derselben Weise entgegen, sodaB sich auch

darin die Einheitlichkeit dieser Uberlieferung zeigt. Um einige

Beispiele anzufuhren, fehlen in de ad. et am. 2 (I p. 119, 19) ts

xai stpafpaxtov nach ol'xwv, 3 p. 123, 1 av |xr
4
Jtapsytopsv, 9 p. 129, 5

xai oovf/D-siav nach o'.' optXiav, lip. 133, 11 der zweite Teil des

Verses 8 8tj piftoxov o8w8sv, 13 p. 137, 25 xf,c avamd^aixc, in de

prof. 5 p. 188, 11 paSuoc tov aXov xai zwischen SiaXbaxv. und xijv

d§7jpoviav, 9 p. 193, 27 xai xsxo'pwpsvov, 10 p. 194, 21 exaaxov, p. 195,

1

xai axpoaxuiv nach s:uaivsxd>v, 12 p. 200, 13 xai aXofov nach cpavxaaxt-

xdv und 16 6 vopoc, 14 p. 204, 7 <siXetv xai vor ayazaiv
,

endlich in

de curiositate z. B. in c. 9 III p. 345, 17 xai ypappaxa xai o<ppxyi8a<;

nach smaxoXac und 27 xai rcapaippoaovnjc nach pavtac, 12 p. 349,3

xallaicsp ystpi zfj itspispy iq. nach pvjSs xwv svxoc ejrtSpaxxsailat und v. 20

xai 7tspwqop§vooc nach xpayvjX'Copsvooc. 351, 26 sic ajcavxa. In c. 10

1,) Teilweise k<innen auch die nacliher zu besprechenden rhythmischen Griinde

mitsprecheu.
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schreibt Plutarch : Wenn jemand sich aus den Schriften der Alten

die schlechtesten Stellen aussuchen wollte. airpijrij? xai avwysXi;?

6 d7jaaopm|i,o? aoxoo xwv aXXoxploiv ap.apxTju.axw/. So lesen tadelfrei

die meisten Handschriften. Die interpolierte Uberlieferung von D
nnd der 0-Klasse (Brnx. 40 Ambr. Q 89 Yen. oil), der Bernar-

dakis folgt, bietet schlechter ftyjaaopo? aoxoo (0 aoxip) YSjtwv aXXoxplwv

ap.apxir]p.axwv. A hat auch dTjaaopoc aoxoo, laBt aber die drei letzten

Worte einfach weg.

Der wahre Charakter von A tritt aber erst da zu Page, wo
zweifellos bewuBte Abweichungen von der Yulgata vorliegen.

VerhaltnismaBig harmlos ist es dabei, wenn de curios. 8 p. 344, 17

6 xwv Ooopiwv vop.o&ixr
(
c zum Gesetzgeber der Tyrier gemacht wird

oder wenn mehrfach die Stellung des attributiven Genetivs ge-

iindert wird (z. B de ad. 10, I p. 131,8 xo xoo xdXaxo? ad'p'.ap,a fiir

xo oo^tajia xoo x , de cur. 3 p. 338, 23 6 xoo roXojrpaYp.ovo? voo? fiir

too "oX. 6 voo?, 9 p. 345, 20 xvj? xoo jJaoiXiw? sittaxoX^? fur xijc §jri-

sxoXvj? xoo jiao.). Ebenso wird es nicht wundernehmen, wenn im
Homervers de prof. 11 p.199,21 obx’ ocppovt xwxi loixa? das pro-

saische avSpi eingesetzt ist oder wenn gelegentlich eine Partikel

zugefiigt wird. So setzt A de cur. 4 p. 339, 12 in xa yap TjSwxa

xai xaXXiaxa xwv fevXim s?w irpoxsixai mit Riicksicht auf das fol-

gende si Si ein p.iv vor -(ip ein, und das Gleiche findet sich noch

viel ofter in den beiden andern Schriften. In de profectibus zahlt

Paton acht Ealle, wo ein solches piv interpoliert ist (z. B. I

p. 203, 11, wo fiir rcavxa? y~. ein jxavxa? piv eingesetzt ist), in de
adulatore sechs. In c. 8 schildert Plutarch plastisch den Eifer

des Neugicrigen, der nach der Stadt konnnt und jeden Bekannten
sturmisch ausfragt oo p.ijv aXX av piv xi? sy t

(
zi xoiooxov eitcsiv,

xaxapa? bzb xoo izzoo Ss?iwaap.=vo? xaxa^piX-qaa? Soxyjxsv axpowp.svo?.

A hat hier das malende dreigliedrige Asyndeton *) nicht verstanden
und fiigt xai vor xaxa'piXvjaa? zu. das von da aus seinen Eingang
in die Ausgaben gefunden hat.

Wichtiger ist die Stelle, die im Anfang von c. 8 unmittelbar
vorhergeht. Da heiBt es p. 344, 1 von den Neugierigen : el? xo

Sei'fp.ct xai T'/jv 7-Yopav xal xoo? Xtpiva? wOnovxai. Das Wort Ssrfp.a

hat den Byzantinem, denen die Bedeutung Warenborse 1 unbekannt
war, viele Schwierigkeiten gemacht. Wahrend daher die alten
Handschriften (Palimpsest L und Paris. C, ferner X 1 Urb. 98 Y W
Mosc. 2 und wohl auch 1 von erster Hand) das Wort unangetastet

1) Vgl. etwa de ad. 20 (I p. 150,4) ti
:

x\ >.avd*vo;«v icwxoo;
C£7700ci) lU>V7£C, 0 VSjKoz rj'j
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lassen, tindet sich im Mazarineus am Rande die Conjectur oi{iat

|^p.a D-swv, und diese Worte sind in Ss (Yat. 264 und 1212) in

den Text gedrungen, sodaB dort steht Ssi-fua otp.at J3f
(
p.a dswv xai

try etc. Der engste Yerwandte dieser Handschriften D hat einfach

die Conjectur
t
3^(ia eingesetzt und dieselbe findet sich dann in I K,

der 0-Klasse, sowie im Moscuensis von zweiter Hand und dem-

entsprechend im Planudeum. A dagegen hat eine andre Conjectur,

zbv o'^uov, die auch von dem Corrector von C und X aufgenommen ist.

In c. 2 p. 337, 1 bieten G W (Vind. 73), 0 und das Planudeum
nach der zweiten Hand des Moscuensis: xal ’AplaTwciro? ’OXou.-tdaiv

’1 ayo|iayo) aop.^aXwv r^pdiza zi Xor/.pxTTj? S'-aXs'/dp-ivo? ootw tod? vsoo?

diatidrja’. Piir vsoo?, das vortrefflich die empfangliche Jugend be-

zeichnet, haben LC lXYM (Mosc. 1) N (Mosc. 2) sowie Maz. S und

andre die leichte Corruptel dsoo? oder &50t>?. Daraufhin ist einmal

die Conjectur too? ’ArHjvalou? gemacht worden (I K Marc. 427 D
und danach Bernardakis *))

;
hlibscher ist tod? {kata?. das in A steht

und tatsachlich, wie Treu im Anschlufi an Wyttenbacli zu Mor. 41a
hervorhebt, der Bedeutung .Horer { gelegentlicb nahe kommt, frei-

lich aber doch dann nur den Horer einer Epideixis, nicbt den

Gespriichspartner des Sokrates bezeichnen konnte. — In c. 12

p. 350,8 hatte die Yorlage von A gewifi wie die meisten Hand-

schriften: ddsv ixstvo
;
j.sv <j)so§d? sou, zb Avjp.dxp’.TOv sxooauo? apiaat

tac o<jm? a;tsps'aap.svov si? eaojitpov xopwhsv xal rJjv as’ adtwv ava-

xXaaiv os£ap.svov. Mit Recht nahm der Urheber der Recension hier

AnstoB, anderte aber an falscher Stelle, indem er adtod fiir adubv

einsetzte, das wegen des Hiates unmoglich ist. Das Richtige bieten

G I K mit saojtxpa jropco&svia (X hat I'aoittpov, aber hinter jzupwfrsv

eine Rasur von 2 Buchstaben, also urspriinglich wohl auch -opw-

dsvxa) 2
). — Interessant ist auch eine Stelle im letzten Kapitel.

Dort heiBt es in den meisten Handschriften p. 354, 2 : tbtaxoaota?

p.sv odv Tcpwxo? eaysv 6 vso? Aapsio?. Dafi hier vso? nicht die scharfe

Bezeichnung des Regenten gibt, die man erwartet 3
),

hat der By-

zantiner ganz richtig empfunden, aber sein irpwto? wird niemand

1) Ein Gegensatz zwischen Olvmpia und Athen ist von Flutareh naturlich

nicht beabsichtigt.

2) An looirxpa wofiir Diels in den Yors.-’ isozrrpov -jpi avrneSev

mit unzidassigem Hiat (und wohl auch zu schwachem Sinn) bietet, ist kaum An-

stoB zu nehmen. Gedacht ist an Hohlspiegel, von denen Plutarch de facie 037 a

sagt : zi y.oiXa twv iSraxowv eoxoviox^pav -oiei tt,; -po^yon;jlevt,; abyrfi x///

pivTjv, mute xal tfXdyas noXXcfrets.

3) t
Darius minor 1

,
das die Ubersetzungen bieten, paUt schon deshalb nicht,

weil es drei Herrscher des Namens gab. Avrfyovos b ylpvrj ist anders zu beurteilen.
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annehmen. Um so einleuehtender ist die Lesart von (x, der auch

sonst nicht selten aus einem Seitenkanal allein das Urspriingliche

bewalirt hat 1
),

6 vo&o; Aapsto; (iiber diesen Beinamen des zweiten

Dareios vgl. Svvoboda in der Realencyclopadie IV, 2200), znmal

dabei auch die Verderbnis zu N60C sich leicht erklart 2
). Unmittel-

bar darauf hat A das durch v. Dionis 28 gesicherte too; ok irpoaa-

YorgSa; ans begreiflichen Griinden dnrch too; Sk rcpooaYWYea; ersetzt 3
).

Endlich sei wenigstens eine Stelle aus de adulatore angefuhrt.

Dort hat A p. 138, 28 ff. : gotwc 6 ci/.oc, av v.c vj oatravijv vj xivSovov

r
(

jrovov lyooaa yp=ia jrpwxo; a;toi zaXsta&ai, offenbar

aus der Vorlage, da auch GV a£ioi bieten, wahrend alle ubrigen

a£twv riehtig haben. Der Redactor von A zog daraus die Con-

sequenz und anderte auch im Folgenden: o ro'j Sk trpoosGTiv atGylvr;

jj.ovov, lav /at cpstojG&at 5tapacTot>[j,svo; in irapattsitat.

Die Conjecturen von A, die wir bisher besprochen haben,

waren unrichtig; aber die Art, wie der Byzantiner an Lesarten

seiner Vorlage Anstofi nahm und sie zu bessern suchte, zeugte

jedenfalls von gevvissem Scharfsinn und Uberlegung. Es ist zu

erwarten, dafi einem solchen Manne auch gelegentlich eine wirk-

liche Verbesserung gelang. Hierhin rechne ich in de curios, be-

sonders in c. 10 (346, 14) : low; av aimh to jrpa-Yfia jrpooaTatT], wo,

1) Eine groBe Anzahl von Belegen vvird der erste Band der Moralia bieten.

Sonst fuhre ich an de cob. ira 2 (ill p. 181, 13) >/ ixiwj ogiztvrjTo; 6 hupo; uiv

(die ubrigen mit flint bo’ etepov b buno; 5. wv), 6 (p. 180,5) ayiorp (= S 2
,

die

iibr. syol./jv), 10 (194,2) Scitopoy tvu Izpi'sj wie Stobaeus 20,58 (too iiapfou fehlt

sonst), de frat. am. 13 (259,5) dve>.eo!)epov v-vt.'.v (cit. dvsl. die film, vgl. nachher

e/.eySIpiov evTipov).

2) Erst bei der Lesart votlo; tritt liervor. vvarurn Plutarch hinzufugt : v'-urwv

ia’jtcj red rzvta; U'popbjp.svor y.cd oeootxuj;.

3) In den Sophoklesversen p 517 D (fr. 787), wo Menelaos sein Gesrliick

mit dem Wechsel des Mondes vergleiclit, der

£j rpo'yrov hi/txu via

rovGtora y.aX/.uvo'jJa y.at rXrjpoupvsvr, •

ymtav rep EOyevEiTdr/j csxvp,

rd/.tv iixpps> y.dr’c jjltj osv epyeTcn,

liat A fur cor)); die Interpolation yoltt;. Dagegen bietet es gleicb darauf eoyeves-

T-rir, mit der Mehrzabl der llandsckriften. I) 9 haben bier die Lesart ejrperei3TC(Trj

,

die auch von modernen I’hilologen vermntet vvorden ist. Sie ist an sich unan-

stoBig, vvenn auch nicht sehr bezeiclineud. Aber da auch vita Demetr. 45 und
Aet. Rom. 282 b nnr ejyeves-rdtr, in den Handschriften stebt, kann man nur dieses

als Uberlieferung ansehen. Ist es zu kvihn euyavexid-nj vorzuschlagen, das zwar
nirgends belegt, aber durch yavo; und die zahlreiehen von diesem Worte bei den
Tragikern vorkommenden Ableitungen nabegelegt vvird V (Im selben Sinne hat

Plutarch Sept. Sap. L'onv. p. IG1 e vom Monde evnpeyy/,;).
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wie es scheint, alle iibrigen Handsehriften irpoatabj bieten. Dazu
kommt der Anfang von c. 7 : Ontw S’ sxaattp Xotnqpdv sottv f

t
twv

TiEpi abtov xaxwv avaxaXo'jae, wots JtoXXobe a;to&avstv irpotspov r, Sstiat

tt twv curoppvjtwv voaTjuatov; iatpote. So liest man in den meisten

Handsehriften. Aber hatte Plutarch eine Tatsaehe aus der Ver-

gangenheit anfiihren wollen, so hatte er gewiB etwa gesagt wot’

djts&avov 7' Sr, xoXXoi. Soli aber der Satz allgemein gelten, laBt

sich beim Infinitiv das dv, das A zufiigt, nicht wohl entbehren.

DaB aber dieses dv in A nicht aus der Yorlage stammt, sondern

nachtraglich zngefiigt ist, gewiB aus Conjectur, das spricht sich

hier deutlich darin aus. daB das dv an verschiedenen Stellen ein-

gesetzt ist. Der Tischendorfianus nnd der Berolinensis haben es

vor, die iibrigen — wohl richtiger, da dadnrch ein starkerer Ton
auf das Yerbum fallt — nach d-odavsiv. In derselben Weise ist

auch in de profectibus 10 (197, 1) das dv in !piHYyon.svoo o’dv axodoor.

'zo&rpzio.i; richtig in A erganzt l
). Sicher richtig ist endlich in c. 12

p. 349, 4 die Lesung to ton Zsvoxpatone r/wu.sv zpo/stpov, Sc sm
u/rjosv S<a(peps'.v too? ~6oa.c tone o't&aXp.ode si? aXXotpiav otxtav ti&s-

vat, wo die meisten Handsehriften aueli vor ton? jtdoae falsehlich

ein haben. Aber hier steht A wohl unter dem EinlinB der

0-Klasse, in der auch das Yj fehlt. Mit 0 und D hat A auch das

richtige xai dvsu ds trje xatapae taotTjc in c. 10 p. 316.24, wo die

iibrigen ds weglassen. Dagegen ist eine andre Lesart, die A mit

0 D und X bietet und Bernardakis aufgenommen hat. zn verwerfen.

In c. 2 schildert namlich Plutarch p. 336, 19 If. die Xeugier fol-

gendermaBen : rjfj,sie Ss . .

.

stsponc YsvsaXoYOop,sv, ott ton ysitovoe 6

TiditJtoe r,v Xbpoe, 0patta o’ vj tijtb; (tlt&vj A falsch mit anderen

Hdschr.), 6 Ssiva S’ opsiXsi taXavta tpia xai tone toxone obx atroot-

Swxsv. Hier malt am SchluB docli das Perfektum so anschaulich

den Zustand, wo der andre die Zinsen noch schuldig ist, daB es

entschieden dem a-eowxtv von A 0 D X vorzuziehen ist. Im
nachsten Kapitel ware p. 337, 17 an sich die Lesart von A durch-

aus brauchbar: we Y*P Spvtc sv oixw. tpoc^e iroXXyje xapaxstpivTjs eie

Ywviav xataonaa oxaXsnsi xtX. Aber da alle iibrigen Handsehriften

die tadellose Lesart haben jtoXXaxie tpotp^e Jtapaxe’pivTje 2
), so miissen

wir in A nach seiner sonstigen Bescliaffenheit eine willkiirliche

Anderung annehmen, die damit zusammenhiingt, daB A nach axa-

1) Andre Conjerturen von A. die Faton dort in den Text aufnimmt, sind

183,27 too Xoyou fur Ir.'i too D/yvv, 189. 14 i~ ’ASijvwv fur iv. H 197, 14 y
!•<£'>)it

liir yevterflett, 202, 8 vOv etuD. fiir vjv uiv ettiB.

2) Der Corrector von X hat ot'/.t; ausradiert und nach dew Texte von A

t
(
; ubergeschriebeu.
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,

XsOct, wie schon S. 342 erwahnt, den Vers svi>a •(£ zoo otaipalvelF

at’ b xozptf, jxta xptdv
j
gestrichen hat 1

). Jedenfalls ist es un-

jnethodisch, wenn Bernardakis hier beide Lesarten contaminiert

und zoXXaxt? tpos-Jj? zoXXvj? sehreibt. Er verfahrt damit nicht

besser als der Ottob. 286, der die Lesarten von A und der Vul-

gata ofter contaminiert, hier aber zoXXdxt? wie zoXXt)? streicht,

weil beide in je einer Klasse fehlten.

Bisher haben wir aber den Punkt noch garnicht beriihrt, der

erst der A-Recension ihren eigentlichen Charakter aufdriickt. Das

sind die Abweichungen in der Wortstellung, die sich durch alle

drei Abhandlungen Plutarchs gleichmafiig hindurchziehen. Ich lege

fiir einige Partieen das vollstandige Material vor, zunachst ans

dem Anfang von de adnlatore et amico:

I, 118, 5 +2
) Stxatov oo S' dSsxaatov stvat Vulgo — S. stvat obS

5

dos-*

xaotgv A
10 sotsos? syovtt r/jv ftXotottav — rijv ®tX. sb'pos? syovtt

119, 1 *sl Ss Si] dstov i\ aXrj&eta — si Ss aXfplsta O-siov

11 *O0X av 7)7 GOTO) OStVOV O’bSs OOOybXaXtOV 007. aV YjV OS'VOV

ootw? obSs Soacp.
3
)

120, 15 *sl? r/jv xptotv azoXXbvts? saotob? xai Sta®dsipovts? — azoX-

Xbvts? saotob? si? rijv xptatv xai Sta'fd.

121, 6 *6zs86sto tat? vjSoyat? — tat? vjSovai? ozsSosto

13 *w? xoXaxsbovta? azXw? bcpopatdov — oyopatsov w? xoXaxsu-

ovta?

23 TjSovrj ;j/(jt’ izatvw Sta/fspooatv — ixvjt’ szaivm p7j{(-’

YjSovj) Sta<p.

24 sv ozoop'/tat? xal Staxovtat? zoXXaxt? — sv bz. zoXXaxt? xai

Staxoviat?

122, 2 *xoXaxa? vopt?wpsv — vopt'Cwpsv xoXaxa?

4 *Yqvstat xataSyjXo? — xataSyjXo? yivstat

9 tpazsCav SYXoxXoop.svoo? — IyxoxXoo|xsvoo? tpdzeCav

10 *oo? oo zop oo otSapo? obSs yaXxb? s’tpYSt ([XT] 'pottdv szi Set-

zvov) — oo? obts ya.Xxo? obts zbp obts atSapo? etpYsi

123, 25 *azoo5aattx6? dsi 'patvsadat xai aoxvo? xai zpodopo? — a. d.

xai d. xal z. ®atvsadat

1) Ohne die Anderung zoXXijs wiirde nach dem Wegbleiben von pfa -/ptS/,

der Gegensatz von Fiille und Einzelheit, der vvegen des Hauptsatzes erwiinscht

ist, tatsiichlich nicht herauskommen.

2) Uber die Bedeutung von + und * nachher.

3) 119,22 hat die Vulgata oeopcvov -povot'a;, A, aber auch \V itpovot'at 8eo-

pevov. Ebenso nachher 121,6x6 r'rj p^oapov ^potusp^v vulgo, p7)5apot> to 1)66

"poaiepEvTjV A mit G. Sokhe Stellen dtirfen natiirlich nicht mitgezahlt vverden.
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125, 1 *yaipooaav £mr/)Se6p.aat — s-tt-t)Ssop.aai yaipooaav

22 *007. toy op.oto? ooSs 717V6P.SVO? — oox wv ooSs 71V. op.oio?

126, 16 *£7.a*77jvsb=t xai ~sptj3d.X).stat toy xovijyov — toy xoyvjYOV £xa.

xai ~so'.'i.

127, 8 *xai Xijd/j xai so'/jOsta xatsays —- /.at sdijOsta y.al XVjQ-yj

xateoys

12 *p.st sotpa~sXia? C<by xai ydptto? — p.st’ sot. xai ydptto? C<bv

20 *to jrpoafjxoy f
(
doc aotot? atravtayoo — to ~p. aotot? ‘tj&oc

djtavtayoo

128, 1 *tb? dpsoxovta? slat'pyyj? —poatsp.syo? — s£. itpoa. to? dpso-

xovta?

129, 10 +tpayon;ta tr
(
? Btoyij? — tijc tom)? tayotrjta

11
+
drco ttby Tjd’tby xai dtro ttby j3i«y dyaXap.j3dvoyts? — diro ttby

[ittoy x. a. t. Tjikby avaX.

16 *ooSsy drcoXstirst ttby alayptby datjxvjtoy — ttby alaypwy ooSsy

dataTjtoy a-oXsOzst

26 *dyOsaOat xai SoaxoXatysty tot? dp.aptvjp.aat ttby stXtoy —
dyOsaOat tot? dp., t. tptXtov xai Soax.

131, 5 *to? EojtoXi? rp-fjciv — to? ®7]<Jtv EorroXt?

8 *to ao'ptajia too xoXaxo? — to too xoXaxo? ao'ptapa

9 p,ip.rjtat too xoXaxeoopsyoo — too xoXax. pta^tat

10 *Sta'poXdttsi rtjy ojrspoyijy sxstyto — tr
(
y ojcspoyvjv sxetvtp

SiayoXdstst

11 oots CfjXo? ooSst? satt ~po? dXX/jXoo? oots 'pOoyo? — oots . .

.

sattv oots tpilovo? itpo? aXX^Xoo?

20 p.aivsa&at S’ aotov — aotov Ss p.aivsa&at.

Aus de profectibus wahle ich eine Partie ans der Mitte, p. 192— 198:

192, 13 *ot Ss Ostbpsvot (lotbatv Yulgo — ot 0-stbp.svot Ss j3otbaiv A
18 *l£sj3aXs ft)? jnjpa? to Tuor/jpiov — ti)? ~r

tpa? l£sj3aXs t6 irot.

27 SoYpata itotoovts? — 7totoovts? 6o7p.ata

193, 8 *5ta too atcp.ato? irpoa'psptov — irpoa'psptnv Std too atopato?

26 *p.avtxoo xai avoYjtoo — avor
(
too xai ptaytxob

194, 14 dpstpov s£evsYXtbv — s£=vsyxojv dpstpov

16 taotYj ft) “poariYOpta — ft) zpoar^opb. taot^j

23 *svsatt to Ttpoc dXtj O-stay — to irpo? dXTjOstav svsott

195, 9 *sv stStoXot? xai axtat? psp.|3op.syo? — sv axial? xai stowXot?

pspp.

23 *td? tsptjita? sO’.Cop.svov Xapjidvsiv — Xappdvstv td? ts'p^ta?

sOtCopsvov

197, 2 *
7tpo? aXXr

(
Xoo? wOoopsvot aoviaotv — aovtaat -po? dXXi)Xoo?

wOoopsvot

6 *xai Opaoort)ta xai XaXtdy — xai XaXtdy xai O-paaonjta



352 M. Pohlenz,

197, 24 *mtd tod ayddpa voaatv u.^S’ oti voaooaiv ata&avdpavot — pr^S’

on voaodaiv b~b too a^odpa voaaiv a’tad-avdpavot

198, 9 *exyadyo', tip; xaxiav — tip; xaxiav sxyadyoi

14 *xa! s&dvoo; xa! xaxovjtlsla; xxl ptxpoXoyla; xa! 'piXvjdovla;

— xal ptxpoXoyla; xal 'piXr
J
8ovla; xal xaxoY;&sta; xal cp&dvoo;

19 *aXy6vsiv ta xal xaxlus'.v apaptavovta — aXydvaiv apapta-

vovta xal xaxitacv

25 *t-/j; [io-/{>7jp’ac pd.XXov — paXXov rij; poy!)7)p!a;.

In de curiositate bieten die letzten Seiten folgende Beispiele

:

347, 6 *p.vr'[ir
i
v -sp’.'fspooo'v Yulgo — -aptyapooG’ pv/pprp; A

15 *eav aovayw; ti; sira-payy, (so X G n. a., ijtdyijj andre, X
lafit ti; weg) to!; totodtoi; adtoo (so X6 u. a., adtod;

richtig MIK 9
)

d-sapao' — idv aovayw; srayayif, TO '-~

adta ta!; dt|,aai

24 *tadtYp; tip; iyxpatatav — tip; syx. tadtr^v

348, 6 *ti
(

rj')v. Ttapatpsysiv — zapatpaysiv tr, o<]iS'.

(liber 348, 26 vgl. oben S. 344)

349, 14 *'&saad;j.=voe; aiaaXadvovta tov dXop-'.ovlxYp/ Aub£'.7nrov i'f ap-

pato; — Haaa. ip’ appato; ala. t. d. A.

23 e;o> pspjjsa&a'. tip; ala&TjG'v — t. aVad^atv ijw pspjiaaila'

351,1.2 *£>jraxoda’.v tw Xoycapij) aovsO’Cdpavov — t. Xoy. aovafriCdu-avov

67taxodaiv

21 *et; ot[av Y,X&s rij? Aapaloo yovaixd; exJcpsicsGtatYj; slvai Xs-

yopivYj; — e. d. Yp Aapaloo yovacx! sojtpsjractdty; Xayopivy,

toyyava’.v

23 *tYjv vsav xal xaXijV ioaiv — tip/ xaXip; xa! vaav Idsiv

352, 6 svia TrapaxoOaal xote xa! rcapioaiv — jr. jr. xal ~apida!v svta

353, 10 *ypY,o’.;j.ov syat; yj wpsXip.ov — y. y) bypaXipov eyat;

18 *£i>abpaoav to 3dpoc too avdpd; — to tod avdpo; e&adpaoav
pdpoc

20 *iayopdv arapyao^tai xal
t
3ia-.ov — iayopov xa! [isjfotov ajcsp-

ydcaYjtai

26 "paatX’.zod; avapaovwoi — avapaovwai [iaatXixad;

354, 16 *£'-5 psaov od papovtwv — od papovtoiv at? peoov
18 "'dX'tvjpcoi 7rpoGYppopadl>Yjaav — xpooYjyopsd&Tjoav aXit.

19 todvopa yavaa&ai (so GXIK, yeyavijada’. rell.) — yavlad’ai

todvopa

22 xal toot' o’jv obx aypYpotov eGt-.v svvoaiv tod? JtoXojrpdypova;

xa! toot' odv svvoaiv obx aypr
4
Gtdv eanv tod; stoXorcpaypova;.

Man brancht sick diese Liste nnr anzusehen, um zn erkennen
wie unmethodisch es war, wenn Bernardakis, obwohl er die Ein-
heitlichkeit der Uberlieferung fur alle drei Abbandlnngen erkannte,
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trotzdem in de profectibns an einer ganzen Anzahl Stellen die

Wortstellung von A aufnahm, wahrend er sie in den beiden andern

Schriften verschmahte. Tatsachlich muB doch in alien drei Schriften

entweder A oder die Vulgata bewufit geandert haben, und wofiir

wir nns dabei zn entscheiden haben, kann doch wohl nicht zweifel-

haft sein.

Nnr die eine Frage werden wir aufwerfen, nach welchen

Grundsatzen etwa A die Anderungen vorgenommen hat. Das ist

freilich eine Frage, die fiir den Plntarchheransgeber weniger

wichtig ist als fur die byzantinische Philologie
;

sie soil aber doch

hier erortert werden, nnd dazu erschien es auch notig, das Ma-
terial in diesem Umfange vorzulegen. Da dabei in alien Fallen

durch die Wortanderung der SchluB des Kolons beeinfluBt wird,

so lag es von vornherein nahe, daS in dieser Recension Rucksichten

anf den rhythmischen SatzschluB walten. Fiir diese Annahme
sprach noch, dafi sich auch Anderungen finden, die den SchluB der

Kola durch Zufugung oder Tilgung einer Silbe beeinflussen, ohne

dafi sich ein sachlicher Grund fiir die Anderung finden lafit. Ich

fiihre an aus de adulatore:

120, 10 *t>ito zfjC ypsia? £Xe'p/d<j.sv&v vulgo — o. t. y. etsXsY/dp.svov A
133, 7 *[«]§£ to’ito tpeb'fo>v — p.Y]2e tooto ixtpsoyMV

162, 18 *xov IlXaTwva xai StsXffstv — t. II. x. Sis£sXf>siv,

aus de profectibus:

182, 7 *e£ai<pv7]<; — s;aittvTj? Hne'fsuye

192, 21 *<pepdvxwv 7tavTayd\fsv — <p. ditavtaydD-sv

195, 6 *“spL'pspiov Ttavxaydae — jc. attavtaydas,

aus de curiositate:

336, 10 *<poXd£aaffat xai Stopfkbaai — cp. xai sTtavopfrujaat

341, 21 *£ar'.v sipTjpivov aXYjttwi; (so G, sip. sotiv aXyd-ux; X al.) —
sottv slprjjisvov w? dXrj&cbc

353,14 ^maToXvjv abup Kaiaapo? d7tsSwxev (so GX, sTtsdwxev al.)

— i. a. K. sSooxs.

354, 7 *aoXXap.[5dvovtsc djrsTO(j.jrdviCov (wie Vita Dionis 28) —
aoXX. STOp.7tdvt.Cov.

Endlich gehoren hierher auch einige Falle, in denen ohne er-

sichtlichen Grund ein Wort durch ein Synonymon von anderer

Silbenzahl ersetzt ist:

de prof. 1 95, 18 *xaTaaysiv xai ouo7njaat — xaxaoyetv xai at?rjaai

203, 1 2 *sdXu.av xai dvopsiav — xdXjiav xai piojujv

de ad. 168, 14 *zb xsXo? opav xeXsoaa? — t. t. opdv aop$ouXet>aac.

Paton legte deshalb das gesamte Material von 3. 7 Paul Maas

vor und erhielt von ihm die freundliche Auskunft

:
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Die Yermutung, da6 der mit A bezeichnete Zweig der Uber-

lieferang von Plutarchs de adulatore et amico und de prof, in

virtute um des byzantinischen Klanselgesetzes willen Umarbei-

tungen erfabren habe, bestatigt sich bei naherem Znsehen voll-

kommen. Nur liegt nicht das berubmte von Wilh. Meyer formu-

lierte Gesetz zugrunde, daB yor der letzten Hebung xnindestens

zwei Senkungen steben sollen

1

’). sondern das von mir in den letzten

Jahren bei den verschiedensten Autoren vom 4.— 14. Jahrh. nach-

gewiesene Gesetz. dafi ,das Interval! zwiscben den letzten beiden

Volltonen jedes Satzgliedes 2 oder 4 oder (selten) 6 Silben be-

tragen soli
1

2

).

Maas stellt weiter fest. dab die Umarbeitung ziemlicb gleick-

maBig erfolgt ist. Icb gebe hier zunachst die Zablen fur die

Partieen. fiir die ich wie gesagt vorber das Material vollstandig

vorgelegt habe, und luge in Klammern die Zahlen fiir die ganze

Schrift hinzu.

In de ad. et amico kommen in Betracht 31 (132) Yarianten.

Bezeichnet man die dem Maas’schen Gesetz entsprechenden Klauseln

als rhythmisch. die andern als unrhythmisch, so haben wir

a. Varianten. die einen unrhythmischen SchlnB rhyth-

miscb gestalten (von mir mit * bezeichnet) 22 (99)

b. solche, die einen rhytkmischen SchluB unrhythmisch

machen (von mir mit + bezeichnet) 3 (4)
3
)

e. solche, die einen unrhythmischen SchluB durch einen

andern unrhythmischen ersetzen 5 (27)

il, solche, wo beide Male rhythmischer SchluB vorliegt 1 (2)
4
)

In den erstgenannten Fallen sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 13 (62)

ftinfsilbige 4 (30)

einsilbige 4 (7)

1) Der akzentuierte SatzschluB in der griechischen Prosa 1891 S. 611.

[Ubrigens sieht auch M . Meyer die Zahl der vor der letzten Hebung iin ganzen
stehenden Senkungen nicht als gleichgiiltig an und betrachtet es als ungewohnlich,

wenn vor dieser drei unbetonte Silben stehen; docli zeigt er Abhandlungen II

S. 227, daB einzelne Byzantiuer. die den SatzschluB rhythmisch bilden, z. B.

Agathias, bewuCt Klauseln wie aTpxrr/fot; otxxoiju'aac zulassen, indem sie die erste

der drei Senkungen mit einem falseh gebildeten Nebeuaccent 1

versehen.]

2) Byz. Zeitschrift XI (1902) 50a. vgl. zuletzt Woch. f, klass. Philol. 1911,

254 f. Byz. Zeitschr. XXI (1912) 52.

3) Zu 118,5: 129,10. 1 konunt hinzu 154,21 ou-uhv (u.syx>.a
—

ceSl-Tj otectwv Vulgo).

4) AuBer 131, 9 (2 Silben fur 6 Silben lntervall) noch 143, 4 t 7
(
; Ily.cx'So;

D'YeTv viz Ito/.uTjSe (fiir ooz i-Qy.i-ji ty,; IlrjXtxdo; thyciv).
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wozu noch 122, 10 kommt, wo die Vulgata mit ones ya/.y.br sl'pfst

schliefit.

Zweisilbige Intervalle sind hergestellt 13 (60)

viersilbige 9 (38)

sechssilbige - (1)

In de profectibus sind die Zahlen:

Varianten im ganzen 17 (60)

Davon Klasse a 14 (46)

b ~ (~)
c 3 (13)

cl ~ (I) 1

)

Bei a sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 9 (31)

fiinfsilbige 3 (12)

einsilbige 2 (3)

Zweisilbige Intervalle sind hergestellt 7 (27)

viersilbige 7 (18)

sechssilbige - (1)

De curiositate:

Varianten im ganzen 18 (32)

Davon Klasse a 14 (23)

b -(-)
e 4 (9)

d - (-)*)

Bei a sind

dreisilbige Intervalle beseitigt 11 (16)

fiinfsilbige 1 (5)

einsilbige 2 (2)

zweisilbige hergestellt 10 (15)

viersilbige 4 (8)

Im ganzen ist also die Zahl der Varianten 224

Dabei a (rhythmischer SatzschluB fiir unrhythmischen

hergestellt) 168

b (rhythmischer durch unrhythmischen ersetzt) 4

C (unrhythmischer durch unrhythmischen ersetzt) 49

cl (beide Male liegt rhythmischer SchluB vor) 3.

1) 199, 24 xpiitaf; jtapEyxr/'j
l
uivau dsptEvu); (fur dsjjiEvoj; xpi9ai$ napeYKE/UftEvan).

2) Zweifelhaft ist 335, 8, wo supVjaei; dp.apTr
j
p.'zTiov h t» p(op wie in dev Y ul-

gata auch in Berol. Harl. Par. Matr. Yat. 2243 steht, wahrend in L. 56, 3 Yat.

1534 und 2250 dp.otp-ijpdtiov vor eopryeu, im Tisch. und Yat. 199 hinter pop ge-

stellt ist.
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Dazu koinmen dann noth die von mir S. 353 angefukrten Falle,

in denen der Tonfall des Scbl asses nicht durch Umstellung, sondeni

durch Zusatz oder Wegnahme einer Silbe geandert ist, Es sind

im ganzen aus de adulatcre et amico 11, aus de profectibus 8, aus

de curiositate 4, zusammen also 23 Falle, die alle zu Klasse a zu

reehnen sind.

Maas scbreibt auf Grund des Materials zu 3. 7
: t

Diese Zablen

beweisen umviderleglich, daB die Herstellong des dem byzantinisehen

Klauselgesetz entspreebenden Rhythmus ein Hauptzweck der Re-

cension A ist. Die Umarbeitung ist freilich auBerst mangelbaft.

Sie betrifft nur eincn verhaltnismaBig geringen Teil der ^nrhythmi-

scheff Klauseln Plutarchs. Aber das ist begreiflicb
,

denn bei

Plutarch ist wie bei alien vorbyzantiniscben Scbriftstellern die

Halfte aller Klauseln .unrhytbmisch*. Da nun jede Textzeile

durchschnittlicb zwei Satzglieder (in byzantinischem Sinn) enthalt,

so hatten die Redaktoren, wenn sie consequent sein wollten, fast

anhaltend andern miissen. Sie haben sich also mit einer Auswahl
begniigt; nacb welcben Gesicbtspunkten diese getroffen wurde, ist

mir unklar. Es lohnt sich wohl aucb kaum danach zu forschen,

da die Umarbeitung offenbar eilig und sorglos gescheben ist‘.

Gewisse Bedenken bleiben gegeniiber dieser Auffassnng be-

steben. So ist es natiirlicb auffallend, daB gerade am Anfang von

de ad. et am. (I p. 118, 5. 10) und am ScbluB von de curiositate

(III p. 354, 19. 22), wo man die grofite Sorgfalt erwarten wiirde,

die Umarbeitung zu unrhythmischen Satzsehliissen fiihrt 1
). Doch

miissen wir auch damit reehnen, daB nicht uberall die Absichten

des Redaktors von seinen Sehreibern verstanden worden sind.

Dafiir liefert eine Stelle einen deutlichen Beleg. De cur. 14

(352, 10) hat die Yulgata: xai -jap tov OiSExoSa rot; \i.i-p.axoir xaxoig

'q jrspupfEa rcspispaXs mit dreisilbigem Intervall vor dem letzten

Vollton. Statt der drei letzten Worte bieten Par. 1211 Vat. 1534
2243 Laur. 56,3 die merkwiirdige Lesart Jtsp’.epaXsv

q (oder :

q)
zepis^aXs. DaB das Unsinn war, muBte natiirlicb jedem einleucbten,

und hier geben deshalb einmal die Handschriften der Recension
auseinander . Vat. 2250 hat rcsptspaXsv

fj
TcspiigaXe, Tisch. hat ir$-

ptsP«X=v -q irspispvia, Berol. Laur. Redi Matr. Harl. nspiefalsv

q

xoXoTrpaYjj.oaov'/j (-q irsptep-pa am Rande Harl') eingesetzt. Aber wie
ist der Unsinn, der urspriinglich in A stand, zu erklaren ? Offen-
bar hatte der Redaktor in dem Exemplar, das als Vorlage dienen
sollte, die Umsetzungszeichen p-a xibergeschrieben

(^ xsp'sp'fia itspte-

1) III p. 354, 19 war abei vielleicht ycv&ahcit to v.o act (nicht Toovoiaa) gemeint.
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{3aXs), und dnrch ein Versehen des ersten Sebreibers ist die Um-
setzung nur balb erfolgt, das sreptegotXs hinten stehen geblieben.

Mit solchen Versehen werden wir iiberbanpt zu rechnen haben.

Aber anch wenn wir ons an die sicberen Falle halten, ist die Zahl

der Falle, die fur Maas’ Annabme sprechen, so grofi (168), dafi an

Zufall kaum zu denken ist. Und man wiirde nur etwa fragen

konnen, ob nicht bei den 49 Fallen, wo ein in Maas’ Sinne un-

rhythmiseher SatzschluB erzielt wird, doeh noch andre rhythmische

oder sonstige Absichten im Spiele sind

1

). In jedem Falle aber ist

— und das ist fur den Plutarehherausgeber das Wesentliche —
dariiber kein Zweifel moglich, daB wir es bei A mit einer durch-

greifenden Textbearbeituug aus Rucksicbt auf den accentuierten

SatzschluB zu tun haben, daB also alle diese Lesarten fiir den

Plutarchtext nicht in Betracht kommen.

,Eine ahnliche Erscheinung in der Uberlieferungsgeschichte

eines andem Prosatextes 4

,
fiigt Maas hinzu, jst mir nicht bekannt

;

aber es sollte mich wundem, weun man jetzt, da ein sicherer Fall

vorliegt, nicht Parallelen finden wiirde. Einstweilen mag zum
Vergleich dienen, daB viele jambische Trimeter des Hexaemeron
des Georgios Pisides (ed. Hercher, Aelian vol. II) und des Jo-

hannes Tzetzes de comoedia (ed. Kaibel Comici Graeci I), die durch

1) Um fur etwaige weitere Untersucbungen die Grundlage zu bieten, fiilire

ich kurz die Lesarten von A aus diesen Stellen an

:

Dead 118,10; 121,24; 122,9; 131,11. 20 s. oben. 134,19 xal dvxcxEtvEtv 86-

vTjTcu 137, 21 tpuXdxxEallai to ’jixoktov Secvo? tov 140, 19 xaxacpavr,{ ylvExat 141, 5 Eteeiv

(louXdpEvov 145, 15 xui 7tappi]atd£Ea9ai xal cf/fyEtv ypcnvxac 145, 28 pj)8te xuiv aupcpEpdv-

xuiv uTroix^XXeaSat dixosuoitav 146, 9 d-oxxEvEt xov dvSpturov 146, 12 too? avofjTou;

XopaivdpEva 147, 3 teiTfUevxai xal TtpoaExxalouocv xoit xoXaxsuopteocT 150, 4 xeXejcuv

(fE(oExi)ai 150,6 6 xdXag 4
(
pd« oi Xr,UExai (so Bern.; o\> X^SExat d

(

pas 6 xo'Xa| vulgo)

153, 17 Eixoat opaypa; lycov 154, 7 lir^-pfia'zo xo 7tpaypa 154, 24 eu9uc xo teove(8icxov

xal oucnoiroov fvecxtv 157,6 xr
(
v cptXlav aScxoovxa 158,5 xr); otapoXf

( {
psvEi 165,17

prjxovEtv TXEpl xo'Sxuiv X^yovxa 167, 23 -/cat dayoXiuiv teslvcuv 168, 26 xrjv ’AxaSrjplav

cixXsd S/jOEt 169, 24 payoopevos £paoc{E 175, 15 Scacpopdv txoieT 177, 7 u-o xuiv teaf-

vcnv oustv.

De prof. 181, 17 zpoxcnOjv ojxe xtvd B (B = von Bemardakis aufgenommen,

rivet irpoxorijv oote vulgo) 185, 11 (ia8tCot« tel xo XsiTidpEvov B (tel to X. [3.) 188, 12

8ec voplCecv xrjv ixpoxoxrijv slvat 191, 1 xa fyvTj vj I?co 192, 27 194, 14. 16 (s. oben)

199
,
19 -poxtexstv otECtSat 200, 12 to cpavxaaxcxov oca xaxa too; oitvou; 8pa (ola xaxd

xol)? ujtvoo? opa xo cpavxasxtxov xal aXoyav vulgoj 202,8 yptopella palaxcoxipatc B.

(paX. yp.) 202, 20 arjpscov Eiacv ou cpauXov B (arjpEtov ou cpauXo'v e!scv) 202, 25 racpa-

Oyetv telXst (H)lXzi zapasyEtv) 205,2 xijV apExijv ^yoopEvot (rj. xrjv dpET7jv).

De curios. 334, 7 xijv xraxplSa Try; lp)v (xr
(
v £pt

(
v -axpioa vulgo) 336, 2 ar.o-

XEtpivoui lyousav 341, 10 texcv dxpoaxijj xal jbaSupot (x. p. dxpoaxr,; text vulgo)

24 tetaxdxat Xo'youc 343, 26 xrjv aypocxlav cpE’jyovxE; (<p. x. dyp.).

Kg!. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Heft 3. 24
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Auflosungen Schwierigkeiten bereiteten, in einzelnen Handschriften

zu Zwolfsilblern umgearbeitet worden sind*. Etwas Akniiches ist

es natiirlicb auch, wenn in lateiniscben Florilegien des Mittelalters

aus metriscben Griinden Anderungen vorgenommen werden, etwa

der Pentameterausgang auf ein jambisches Wort durchgefiihrt

wird *).

Zum Schlub noch ein Wort Tiber die Zeit der Recension. Dab

diese erst kurz vor dem vierzehnten Jahrbundert entstanden ist,

haben wir S. 340 aus dem Handschriftenbefunde im allgemeinen

erschlossen. Aber auch der Text weist nach derselben Richtung.

Denn wenn eine ganze Anzahl der zum praktischen Gebrauch be-

stimmten Handschriften de cur. 14 den Unsinn srspispaXsv vj rcepti-

paXs bewahrt (vgl. S. 356). kann das Archetypon der Recension

nicht weit davon abliegen. Dasselbe zeigt uns eine zweite Stelle

des gleichen Kapitels (III p. 352. 19). In dem Sophoklesverse

otp.0 . icpo? aot(p (' slpl to> Semp X^siv (Oed. 1169) bereitete dem

Byzantiner die Syntax Schwierigkeiten. Er vermutete Ssiva, und

im Tisch. Berol. Laur. Redi ist dieses eingesetzt; aber in Paris.

Laur. 56,3 Yat. 1534. 2243. 2250 steht iiberall von erster Hand

noch SswfiL Hier sehen wir die Recension vor unsern Augen ent-

stehen.

Kacli alledem wird man es wohl billigen, wenn in unsrer

Plutarchausgabe das Zeichen A nur da auftreten wird, wo die

Yorlage von A gute tiberlieferung oder A selbst eine gate Kon-

jektur bietet.

Anhangsweise sei hier noch ein Fall besproclien, der uns zeigt,

dab Plutarchs Moralia in der Byzantinerzeit fur den Unterricht

herangezogen wurden.

In der kleinen Schrift *spl too eaoTov ejtatvsiv avs^rp&ovojc er-

ortert Plutarch unter allgemeinen Gesichtspunkten ein Thema, das

in den Rhetorenschulen mit speeieller Anwendung auf den Redner

behandelt wurde. Das hat Radermacher Rh. Mus. 52 S. 419 ff.

gut gezeigt und dabei auch schon erwiesen, wie Plutarch auch im

einzelnen sich an die rhetorischen Erorterungen anlehnt. Ich hebe

einen sehr bezeichnenden Punkt hervor, den Radermacher S. 423

nur kurz streift. In c. 12 fiihrt Plutarch eine Stelle aus Demo-

1) Interessant ware natiirlieli zu wissen, ob in den Texten des Libanius und
Aristides, die mit den Plutarchschriften zusammen gelesen wurden, dieselbe Um-
arbeitung vorgenommen ist. — Uber Yat. 2243 bemerkt Forster Libanius I S. 282:

Hie quoque codex e genere scholasticorura neque ullius pretii est.
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sthenes' Kranzrede (§ 299) folgendermaBen an : ou irstyLoa rijv

7roXtv ouSe icXlv&ot? sy***) aXX’ lav tov ijibv Tsiyiaptov [3o6Xr, axottsiv,

eopijasn; orfXa r
)

xal unrooc xal aop.'i.ayooc. Dieselbe Stelle fiihrt

Hermogenes *) x. jis&oSoo SsivotYjto? in c. 25, wo er rcep! too avsira-

yd-doc eaotov sraivslv handelt, p. 442, 14 It. genan in derselben Aus-

dehnung an, nor bringt er den zweiten Teil so: aXXd tov Ip.bv

Tciytapov si |3o6Xet axotrslv, sbp^ostc orcXa xal jroXst? xal aop-jiayooc. Bei

Demosthenes selbst aber lautet die Stelle: oo XlOotc — b(6>, o£>o’

sjti tobto'? p, s y 1 0 T 0 v t w v i {* a o t o 5 cp p o v d> , aXX’ lav tov Ijiov

tstyiopov pooX^j 2 > x a l a> ? axoiretv, eop^ast? ozXa xal tcoXs'c xal tdrcooc

xal Xcpsvac xal vao? xal unrooc xal too? turep toottov ap.ovopivo»c-

Namentlich wenn man beachtet, dafi Plutarch nnd Hermogenes die

von mir gesperrten Worte des Demosthenes weglassen nnd dab

beide die SehluBworte in oofijiayoos zusammenziehen, kann kein

Zweifel sein, dafi beide eng znsammenhangen
;
und da Abhangig-

keit des Rhetors von Plutarch nieht in Frage kommt, so ist es

sicher, dafi Plutarch hier mit einem festen Beispiel der Rhetoren-

schule arbeitet. Das bestatigt sich auch dadurch, dafi dieses in

Plutarchs Gredankengang sich garnicht recht fiigt. In c. 12 will

Plutarch namlich zeigen, wie man ein von andern gezolltes Lob
corrigierend nach andrer Seite wenden kann. Dazn pafit vortreff-

lich das auch in der Yita c. 38 stehende Beispiel des sterbenden

Perikles, der seine Freunde mahnt, sie sollten nicht seine Siege

riihmen, sondern or. St
5
aotov ou2si; ’Ad-rjvalwv ps'Xav lp.ar.ov avslXTjys,

aber nicht das Beispiel des Demosthenes, der nicht ein Lob corri-

giert, sondern gegen Angriffe des Aischines sich wendet 3
).

1) xal vor oxXa liat nur M und danach das Planudeum.

2) Die Frage, in welchem Verhaltnis die Schrift zu Hermogenes steht, konnen

wir bier natiirlich auf sich beruhen lassen. Vgl. Rabe in der Praefatio zur Ausg.

des Hermogenes und Radermacher Realenc. VIII Sp. 873.

3) Auf die Entstehung von Plutarchs Schrift kann ich nicht genauer ein-

gehen und hebe nur hervor, daB sie oft an Demosthenes und Cicero exemplifieiert

und ihre Gedanken sich eng mit der Synkrisis von Demosthenes und Cicero 2

beriihren. Und wenn es dort heifit : "Exi xolvov h tots auyYpappiasi xoxtSeiv esxi tov

|j.ev Ijap-eXto; xal dvexaytlu); xwv ei; aoxov ajETopevov lyxuj|j.!tDv, oxe tootoo SetjSai upo;

Exspov ti p.st£ov, xdXXa 81 E'jXaprj xal u.Botov, oe KixEpiovo; Iv xoit Xdyoit CttiExpfa tt);

TTEpiauxoXoyfat axpaatav xtvd xaxTj-ppei po&vxot tv; xd owXa ?oei xij xrjplvvip xal tq

•jXtbTTQ xt)v Sptappizjjv uitEi'zEtv SdfvTjV, so zeigt nicht bloB das dveitayllui;, das bei

den Rhetoren, besonders bei Hermogenes, als Stichwort erscheint, in welcher

Sphare wir uns wieder befinden. Wichtiger sind noch die letzten Worte. Denn

in Quintilians Abhandlung iiber das Selbstlob (XI, 1, 15—26), deren starke Be-

riihrung mit Plutarchs gleichnamiger Schrift Radermacher dargetan hat, wird

Ciceros TtepiauxoXoyfa besonders behandelt und mit Bedauern zugegeben, daB das

24*
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Diese Ubereinstimmung ist den Byzantiuern nicht entgangen.

Im Yat 264 s. XIV bemerkt der Korrektor zn Pint. c. 12 am
oberen fiande von fol. 132 v. : tootoc; ojj.oia xai (za ?) too ''Epjiofivoo;

sv iqj 7csf>i jistfoSoo SetvoTTjTo;. Viel wichtiger aber ist, daB in dem

Bermogeneskommentar des Johannes Diakonos, den Hugo Babe im

Vat. 2228 s. XIV gefunden und im Bh. M. 63 besprochen hat,

Plutarchs Sehrift ausfiihrlich benutzt ist. Babe stellte mir mit

groGer Liebenswiirdigkeit auf meine Bitte von seinen Photogra-

phieen des Vaticanus fol. 472 v—476 v zur Verfugung, die den

Kommentar zu tt. ji.£t)65oo 5etvoTY]ro; 25 enthalten. Gleicb nach

dem Hermogeneslemma lesen wir hier Folgendes: ’Etts'.St) to |j.sfa-

Xi^opstv xai Xeyeiv zepi saoTob izar/d-it; ear', xai aif]5e; [taXXov 5s xai

avsXso&spov xai irapa zavtcnv (uaoojisvov or’ av oox kv xatpcp fsvotto,

sipsopov Tjjj.iv xai irepi tootoo jisboSoo; ot iraXaioi xai TrapaosSwxam

xatpoo; xai yp’qost;, SC <ov av tic a<j>atT0 tt); xaXoojiivjj; TrspiaotoXopiac

xai ob Sd£sie popttxd?. rcavti jjlsv -jap 6 trap’ aXXwv stratvo; yjStaTov

axooajiaTtov (ex. tcov ut v. corr.) Iotiv coaxsp eiprjxsv 6 Ssvopwv, stspotc

5s 6 xspi saotod Xoxrjpdtatov. jrptbTOv jisv pap avatayovtoo; too; Ixotoo;

sjtaivoovTa; 4tfo6jj.sda, osoTspov §s aStxoo;, a Xajigavetv e'Ssi xap’ STspcov,

aoToi; ‘) ScSdvTa;. ftXtjv law okoo xai yprjO'.jiWTaT&v xai avapxatdTaTov

Cedant arma togae, concedat laurea laudi eine axpaat'a irpoj oo;av zeige (24).

Unmittelbar vorher (23) sagt Quintilian: Et M. Tullius saepe dicit de oppressa

coniuratione Catilinae\ sed modo id virtuti senatus modo prwidentiae deorum
immortalium assignat. Plutarch kennt dieses Verfabreo, einen Teil des Verdienstes

anderen Mensehen oder den Gotteru zuzuschreiben, sehr genau (c. 9. 11). Aber
bei Cicero fugt er nicht wie dessen romischer Bewunderer eine Besehonigung

hinzu, sondern sagt kurzweg: 'Pcoftaioi Ki/iptnvt piv d o y syep a i v o v lf% lopia-
(Jovxt iroXXaxu iavxov tx? —epl Ka-iXGav irpx'Het; (540 F). Das ist einfach ein

Nachhall aus der \ ita 24: xoXXocr ^TttcpHovov rayrov xtt
1

oyosvoj spyov <rov7j~

poii, Tui 5’ ijratvetv del xai jie^aXvvetv ayxo? Say to v bird iroXXuiv Susyepaivd-
(j.evo?. Ovte yap pooXrjv o-jte dfjpov f

;
v syvsX»Etv, ev <p pxrj KartXfvav lost HpyXoi-

fiEvov dxoysat. Da sich auch sonst in de laude ipsius Anklange an die Yiten des
Cicero (aus c. 26 stammt die Ciceroanekdote in de laude 8) und Demosthenes
finden (vgl. das Beispiel der Augenkranken v. Dem. 22 und de laude 13, freilich

auch de frat. am. 19 und de tranq. 8), so diirfen wir uns den Sachverhalt so vor-
stellen: Plutarch wurde bei der Ausarbeitung der Vita des Cicero natiirlich auch
auf dessen rEptaoToXoYta aufmerksam. Aus dem rhetorischen Unterricht war ihm
vertraut, daB man bei den Yorschriften iiber das Selbstlob wie ja auch sonst
(Cacilius !) Cicero und Demosthenes einander gegeniiberstellte (wie dies Quintilian

XI, 1, 22—4 tut, und zwar auch mit Hinweis auf die Kranzrede, cf. Plutarch de
laude 7—9. 22). Dieses Moment verwertete er daher fiir seine Synkrisis. Zugleich
aber kam ihm der Gedanke, das Tbema des Selbstlobs in einer besonderen Ab-
handlung unter allgemeineren Gesichtspunkten zu bearbeiten, natiirlich unter
Verwertung der aus dem rhetorischen Unterricht stammenden Anregun^en.

1) So auch die Plutarchcodd. 395,15. <aW>;> ay-roT;?
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to bjrlp saotoo Xsysev xadiaTYjxs • xai abroc p.sv 6 'Epp.OYevrjc Tpsic

{is&oSooc too isaiveiv saotooc avsjray&fiic 7tapaS43a>xsv, ot 81 xaXatoi

xai &tspac tevoec, xepi cov oorspov ipobfisy Ta aikoo oxojrijaavtsc Trpotspov.

Das ist in der Hauptsache nichts als ein Cento ans Plutarchs

erstem Kapitel (bes. p. 394, 3, 395, 9 — 15. 23 Bern.).

Entsprechend der Ankiindigung folgt mm zunaehst eine knrze

Erlauterung der Hermogenesworte. Dann heifit es fol. 473 v: Ta

p.sv itspi too saoTov licatvstv too 'Epp-oyivooi; TOiaota • 6 8s IlXobrapyoc

rcoXXooc oISs Tporcooc too avsjrayB'dic sratveiv saoTov* sva piv, r^vixa

tic xaTY]YOpoop.svoc xai sic axoXoYiav xaraaTac e? avaYXTjc Sts$4pyetai

Ta xariop&cojxsva abuo, xai yrpiv <bc sau tcoXXtj tolc av{lp<ojroic ij toe-

aoTT] ypijaEC, ooSsv tooc axpoaTac irapaXoirooaa saf>
:

ots 8s xai dsXYOoaa.

wc IIspixX^c ,xatTOE xtX.‘ Es folgt Plutarch 4 p. 397, 17—398, 12

mit geringen Auslassnngen. Darauf : sva asv tootov tov Tporcov ffjoiv,

olp.at 8s wc ooSsv Iejtev aXXo 6 rpozoc ootoc t) o Xsy^e 'Epp.OYSVn]c aviy-

xtjc irpoajcoEKjaEv. SsoTspov 8s, IxseSexv tec 8o<JToyV]p.aat jrsptirsaifl <bc 6

4>wxe(ov. Jetzt folgt die Anekdote ans Plutarch 4 a E. Und nun
gibt der Rhetor weiter ein Excerpt aus Plutarch unter besonderer

Beriicbsichtigung der Beispiele J
). Dieses zieht sich bis fol. 476

r

hin, wo wir nach den letzten Worten von Plutarchs c. 20 den

AbschluB lesen: xai Ta&Ta p,sv aovtspbov tov too ao'fwtatoo riXontapyoo

Xoyov tov Ttspi too saoTov sxatvstv avs7ri'fd8v(«>e ^silsp-Tjv, Tva Sse£co xai

sTspooe Tpoxooc, oo tootooc p.ovooc ooc 6 Ts/VEXoc fj|XEV xapa8sSa>xev, ole

ypwjisvoc av tec avsjtay&wc aoTOv (sic) ijsatvdosESv.

Die Excerpte sind wortlich und so umfangreich, daB Johannes

im Apparat der Plutarchausgabe neben den Handschriften citiert

werden muB. Besondere Uberraschungen bietet sein Text nicht.

Er stammt aus derselben Qnelle wie der nnsrer XJberlieferung und

teilt selbst kleine Schreibfehler mit ihr. Wertvoll ist etwa, daB

er p. 540 e in der Erzahlung von Epaminondas’ ProceB die Stellung

TTjV Aaxcuvixijv SESxop'&Yjas xai Msaafjvyjv cjjxtos xai aovsoTTjasv ’AxpaSiav

(vgl. Apophth. 194 = Ael. V. h. XIII, 42) bestatigt (gegen D S hi

Bern. : ttjv Meaa^vrjv (oxeos xai t. A. 8.), andererseits p. 547 a die

Lesart von D h i stiitzt : ob yap avoxpsXsc aXXa \iiya, C'^Xov Sp.;roEOov

ap.a xai ^EXottplav tevcx xtX., wo die iibrigen ein neben tevex unmog-

liches p.SYav bieten (vgl. \>.iya rcpoc iceotev v. Dem. 11). In c. 4 fiihrt

Plutarch als Beleg fiir die Berechtigung des Selbstlobs bei der

Yerteidigung ein Wort des Perikles an. Dann heiBt es in den

Handschriften : oo yap p-ovov aXa£ovstav . . . h.i:£yeoy£ to Xsysev ttjve-

1) Darunter befindet sich die Lykurganekdote aus c. 8, die Rabe Rk. M. 63

S. 143 als Probe gibt. DaB sie aus Plutarch stauimt, bemerkte Fuhr Berk ph.

Woch. 1913 Sp. 992.
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xaota irspi aotoo oep.vov, aXXa xai 'ppdvrjp.a . . . otadsixvKJt. Hier ist

to Xs-ystv (so auch Joh.) vortrefflieh, wahrend to> X. (so die Vulgata

nach I K Aldina) anpassend aus dem allgemeinen Gedanken einen

Satz mit Perikles als Snbjekt macht (vgl. a&xoojjlsvcj) tm troXiuxip

SsSotat to Xsfsiv v. Tcepl aoToo 6 Anf.). Dagegen fehlt zu osp,vov

ein xi. D 0 haben dieses vor osu-vdv, Jobannes wobl mit Recht

vor rrjV'.xaora, wo es leicht ausfallen konnte (zur Stellung von v.

vgl. z. B. 510 a IXxs'. t> xai aovayst twv atropp^ttov oder 544 d, wo
die gate Uberlieferung irspi rcpadtrgds zi — nicht rs — xai otxaio-

aovrjc aotoo xapprjotaoaadat hat). Endlich sei noch eine Lesart

erwahnt, die sieh mir schon vorher als Vermntung aufgedrangt

hatte. In c. 10 bieten unsre Handsehriften namlich: stwdaotv sviot

too? Taota 7rpoatpoop.svoo? xai JtpaTTOVTa? aotoig xai oXwg 6p.otOTpdJtooc

siratvoovTS? sv xatpw aovotxstoov xai aovsirtatpecpsiv ~poc santoo? tov

axpoar/jv * Im'p.vwaxe; *) yap soda? sv tw Xifovtt, xav ~spi aXXoo XsyY]Ta r
.,

d t’ 6 [j. o i d t rj t a apstij? twv abidiv a£iav iiratvoov oooav 2
). Statt

der gesperrten Worte bietet allein D die Conjectur zrp 6p.ocdrr
(
Ta

17je apetTjc, falsehlich, denn nicht die dp/nort]? verdient die An-
erkennung, sondern die apsTr'. Also ist zn lesen: 8t

!

6p.otdTY]ta rijv

apsn]v 3
). So hat schon ein hnmanistischer Corrector von G ge-

schrieben and so lesen wir es jetzt tatsachlich bei Johannes.

Die Zeit des Johannes steht nicht fest. Rabe halt, wie er

mir schreibt, an sich das sechste oder etwa das zehnte Jahrhnndert

fur moglich, neigt aber dem spateren Ansatz zu. Far diesen spricht

darchaas aach das Yerhaltnis seines Textes zu dem der Plutarch-

handschriften.

1) SoWZD, Ixtyiviuoncet . X, sitiyivumxsiv die iibrigen und Joh. Doch ware der
Infinitiv hier hart, wenn auch der Gedanke aus dem Sinne des htot gesprochen
sein konnte.

2) d;iav om. hi, ir.cu'vwv I’KCZ, ir.ihtov twv ctjtojv i?tav V, raGiov
om. Joh.

!

3) 8i’ ipeTrjv Reiske, aber der Artikel rrp ist nicht zu entbehren.
In X steht mit einer Rasur von 2 Buchstaben vorher. Da ist

ein Korrektor einen ahnlichen Weg gegangen wie D.



Die erste, zweite und fiinfte Ghatha des Zuras
thusthro

(Josno 28. 29. 32).

Versuch einer Herstellung der alteren Textformen
nebst Ubersetzung.

Von

F. C. Andreas und J. Wackernagel.

Vorgelegt in der Sitzung vom 2. Marz 1912.

Zum dritten und wobl znm letzten Male gedenken wir hiermit

die Andreas’sche Theorie iiber die Textgeschichte des Awesta
dnrch Proben aus den Ghathas zu exemplifizieren 1

). Wie bei der

zweiten Yeroffentliclmng (Nachrichten der Gottinger Ges. d. Wiss.

1911, 1 ff.) geben wir in der ersten Kolumne den Vulgatatext im
Awesta-Alphabet. Neben diesen stellen wir in der zweiten Ko-
lumne die arsacidische Textform, aus der der Vulgatatext in der

Sassanidenzeit transskribiert wurde, und die aus diesem Vulgata-

text mit fast volliger Sicherheit rekonstruiert werden kann. Darauf

folgt in der dritten Kolumne wiederum der Vulgatatext, aber in

Umschrift, endlich in der vierten Kolumne ein „Urtext“, durch

welchen dargestellt werden soil, was fur Formen hinter der un-

bestimmten und mehrdeutigen Lautbezeichnung des arsacidischen

Textes verborgen sind, wie also die Ghathas im Munde ihres Ver-

fassers wirklich lauteten. DaB die Rekonstruktion dieses Urtextes

problematischer ist als die des arsacidischen Textes, entgeht uns

nicht. Aber sie ist eine dringende Aufgabe der Forschung und

eine notwendige Vorbedingung fur Gewinnung des grammatischen

und exegetischen Verstandnisses der zurathuSthriscben Ghathas.

Bei der Feststellung der Textformen befolgten wir im ganzen

dieselben Grundsatze, wie in den friiheren Publikationen. Fiir das

Einzelne verweisen wir auf die Anmerkungen, die in einem der

nachsten Hefte der Nachrichten erscheinen werden.

1) Wir bemerkeu, dafi die kritische und exegetische Arbeit an den Ghathas

uns beiden gemeinsam angehort; im iibrigen fur alles Iranische und Armenische

Andreas, fiir das andere Wackernagel in der Hauptsache die Verantwortung

tragt. Mit Dank gedenken wir der Mitarbeit der Frau Dr. von der Pablen in Potsdam,

und der Herren Dr. Herman Lommel und stud. pbil. R. Clemens hier. Die beiden

letzteren leisteten auch bei der Drucklegung wertvolle Dienste. Herrn Oldenberg

schulden wir Dank fur freundliche Belehrung iiber Vedisches; biermit soli ihm

i rgendwelche Verantwortung fiir das, was wir nach dieser Richtung bringen, nicht

aufgebiirdet werden.
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Vulgata in Awestasehrift.

28 .

1.

^ JD
j
JUt ffXSy
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Arsacidischer Text.

28 .

1.

NniOIJ NDN’ N’HK

N’nmisi incHKnow

onus siro bmvjo

Njnr’iy jison NiniN N’nnjiDD

moo nimn tminn

DUUtnut NVtimj NtmiJ^n »’

2 .

N-nnN Niro ini v

nttoo inn ’Norms

INinN niNi nso

inuo nxd’ NXDninoN

»sn nN-iniN nds’nn

nnNin nm lruisi b*k»

3 .

ON’SIN NiniN INI V

nmiSN inn nvdjd

DmnN NxoiNiro

DUouiMN wronnem ns”

i^’do-in ’mm
Kncir pit ’N-inisn no nn

iibersetznng.

¥. 28.

1. In Anbetung die Hande ausstreckend
,

erbitte ich nrir, o

Weiser, durch die Wahrheit als erstes alle Werke dieses (roicb)

emporhebenden Segenspendenden Geistes, damit ich den Willen des
Gnten Sinnes und die Seele des Stiers zufrieden stelle.
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Yulgata in Umschrift.

28.

1 .

Ahya yasa namawha

ustanazasto rafaSrahya

manyous mazda pourvim

spantahya a5a vlspang syaoBana

vawhoug xratum manawho

ya xsnavisa gaasca urvanom.

2 .

ya v§, mazda ahura

pairi.jasai vohu manawha

maibyo davoi ahvft

astvatasca hyatca manawhu

ayapta asat haca

yais rapantO daidlt xTai>re.

3.

ya Vet aSa uf'yani

manasca vohu apaourvlm

mazdamca ahuram

yaeibyo xsa&ramca a-/zaonvam-

varadaitl armaitiS [nam

a moi rafoSrai zavong jasata.

Urtext.

28.

1 .

Ohyo yaxsax nomohax

ustonozusto raxfturohyo

monyous muzSa1 purviyom

spontohyo urtax vispon syaxu!)nax

vohous xraxtum monoho

yax xsnoviSa* yous cax urvonom.

2 .

yo vo muzSax olmrax

paxrizusax
i vohii monoha x

maxpyo Saxvoi ohuvo

axstvutaxs cax yot cax monoho

axyasftax urtaxt haxca x

yaxis raxponto Sltax huvax Broi.

3 .

yo vo urtax ufvoni

monaxs eax vohu upurviyom

mnzoom cax ohurom

yoifiyo xsaxBrom cax ir^zinvom-

vaxr§axti axromutis [nom

ax moi raxfBra x
i zaxvon zusaItaI .

2. Der ich euch verehren will, o Weiser Herr, (dich) mitsamt

dem Guten Sinne, gebt mir entsprechend den Anordnungen der

Wahrheit die Gaben der beiden Welten, sowohl der korperhaften

als der des Geistes, durch die ihr (mich) emporheben und so in

Seligkeit versetzen moget.

3. Der ich euch (alle), den Weisen Herm und den Guten Sinn

samt der Wahrheit, wie nie zuvor verherrlichen will und ebenso

die, denen die Frommigkeit ihr Reich wachsen lafit, ohne dafi es sich

je mindert, kommt herbei auf meinen Ruf, um mich emporzuheben.
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4.
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• 8"^-“£ •
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4.

HU |10 D1J1N1HN V

Nnuo Ninn m inn

aiNjanmtp MsranmiN

N’nnns iNiro »w
N^Nin »nd*n nn

NmmiN ’ty’K won ms

o.

•^)£i3jo-“!? - ?«y^ • -»y*>-»)-*£

• *-**W-* •

• £igJ^-"V • '-“«X3x!»!-“

£irexyj-*£ • J“i <3*£ •

6 .

• g-

& . j.£J.j,Ji ))1 )J,^ . {W£j3jjjj.«^ . -
-»>*e

ondi*h Nan na NmiN
uonn inn nvmo

’NiiriN Nifoin^j

nnno ownio wibwid

ain^no Nin^o njn

Nirm Nmosm monniNi

6 .

snuo nu inn

vnji-h ini NiniN ’*tni

Niro ty’NnniN in tenNwniN

oian niniimN ’Nmannnr

N-nnN NitN’aonN

No[N]n*in lNt^m initial n1

7.

• • <#? • »•$)? ^y-mi
)

7.

nnniN oiNn N-iniN hni
inuo Nns’NN trnnn

moiN in hni

4. Der ich eins mit dem Gnten Sinne darauf bedacht bin,
dafi die Seele wach sei, nnd der ich die Belohnungen des Weisen
Herrn fiir die Taten kenne, ich will, solang ich kann and vermag,
lehren nach der Wahrheit zu streben.

5. Werd ich dich nnd den Gnten Sinn samt der Wahrheit
ersehauen als ein zum Wissen Gelangter and den Thron(?) (und)
Diener des machtigsten Weisen Herrn? Mogen wir durch jenen
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4.

ya urv;\nom man gaire

vohu dade hadra manawha

asisca Syaot>anam\m

vidus mazda ahurahya

yavat. isai tavaca

avat xsai aese asahya.

5.

asa kat ^wa daresanl

manasca vohu vaedomno

gatumca ahurai

savfstai soraosem mazdai

ana m^ttra mazistom

vauroimaidi xrafstra hizva.

6 .

vohu gaidi manawha

daidi asa dfi, daragayu

oro§vais tu uxSais mazda

zara&ugtrai aojowhvat rafeno

ahmaibyaca ahura

ya daibisvato dvaesli taurvayama.

7.

daidl asa t^m aslm

vawhaus ayapta manawho

daidi tu armaite

4 .

yo urvonom mon -,'uroi

vohu SiSoi hubra* monoha1

urtls ca* sya*ubnonOm

viSns muzSo ohurohyo

yaxva*t Isaxi ta*va* cax

a*va*t xsex
i axisoi urtohyo.

5.

urtax ka*t dvax 3axrsoni

mona*s cax vohu viSomono

Yaxbum (Ya
xtum) eax ohnraxi (-ra*ya*)

sovista*i (-taxyax
)
sraxusom muzoa*i

[ona* monbra* marzistom

vaxvroimax3i xraxfsi)rax hizuva*.]

0 .

vohu Yuoi monoha*

Sa*Si urtax So SiirYaxyu

ur§va*is tu uxtax
is muzda*

zuraxbu?!)raI
i a*nzohvut raxfno

nhmaxpyo ca* ohura*

ya* ovisnto 3vaxiso ta*roimax .

7.

Sax3i urta* tom urtim

vohous a*yaxftax monoho

SaxSi tu axromutI

Spruch, indem wir ihn aussprechen, die schddUchen 'Here kraftigst ab-

wehren,

6. Komm mit dem Guten Sinn, gib du, o Weiser Herr, dnrch

die Wahrheit als langdauernde Gabe gemafi deinen erhabenen

Worten(?) dem ZurathuSthro nnd uns machtige Erhebnng, damit

wir die Feindseligkeiten des Eeindes iiberwinden mogen.

7. Gib dnrch die Wahrheit jene Belohnung, die Gaben des
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NVN'20 OWH *NSDNnt£>’l

K^tN'tyn him ino'iNi

inini NO’ino Ninja yi N’

8 .

snty’m Nan Dinty'ni

aitrirn Nntr'm NiniN ov

tywisi non’ oninN

NifN’ao ’Nintyianis n*u

nmnwn n’N nxd'2"

inua tsnimi ’i’ »nsd’i

9.

n-iwn n*u ini ty’NjN

NO’jit ty’NjN’ Nvonnw [Niro]

DiriBMm n’ n^djd

oiNninc 'own Noin’v n »v

lniiN’nty’iir nisi'

owmio wronnpn ib»n

10 .

NDD'll NXDNiniN JV DH
inua pnN*r Nxtyiimi

NiinN him pannw
D10N3 K”NJDNN NJlIlS V3’N

Ni’i njidn jjpaotim] n tin

ini-id N’nji N’min

Guten Sinnes;^ gib durch die Frommigkeit dem Vistaspo und mir
Starkung; mogest du das geben, o Weiser, und mogest du durch
deine Herrschermacht es fugen, dafi wir eure Worte horen.

8. Um das Beste bitte ich, o Bester
,

dich den Herrn, der
gleicken Willens ist mit der Besten Wahrheit, indem ich es wunsche
fur den Helden FraSauSthro und fur mich und fur die, denen du
fur alle Zeit Anteil am Guten Sinn gewahren wirst.

9. Um dieser Gunstbeireise ivillen mochten wir ench, o Herr,
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vBtaspai Igam maibyaca

d&stu mazda xsayaca

ya va m adra sravima rad 5..

8 .

vahistam tHva vahigta

yam a?a vahiSta bazaoSam

ahuram yasa vaunus

naroi farasaostrai maibyaca

yaeibyasca It ra»ha»hoi

vlspai yave vauhaus mana»ho.

9.

anais vS, noit ahura

mazda asamca yanais zaranaema

manasca hya£ vahigtam

yOi va yoi^ama dasome stut^m

yuzam zavlstiyfioho

T§0 xsaftramca sava»htpn.

10 .

at yang asaatca vbista

vawhaugca daltang manauho

arad-wang mazda ahura

aeibyo parana apanais kamam

at va xgmaibya asuna vaeda

x’araiitya vaintya sravi.

des Zuraxthusthro. — Y. 28,

7

—10. 369

vi§tox-axspaxi isom ma’pyo eax

Sos tft muz2ax x§axyax cax

yax vo monDra* sruvlma* rax§o.

8.

vaxhi§tom Ova* va*histax

yom urtax vaxhistax huzaxugom

ohurom yaxsax vaxvnus

naxroi fra^so-usilra^i max,3yo cax

yoi|3yaxs ca1
it rohohoi

vispax
i yaxvoi vohons monoho.

9.

[onaxis v5 noit oburax

urtom eax yonax
ig zurnlmax

monaxs cax yot vaxki§tom

yoi vo yoitumax Sa^moi stutom

yuzom zovistiyoho

igo xsaxDrom cax saxvohom.]

10 .

[axt yon urtaxt cax voistax

vohous cax 3axton (5ax\lon?) mo-

urbvon muz§ax ohurax [noho

ai
t
3yo purnax axponaxis komom

axt vo axsunax voiSax

huvarDiyax vontiya* srax vo.]

click tend die Wahrheit und den Besten Sinn nicht erziirnen, die wir

tins im die Darbringung von Lobgesdngen fib- euch bemuhen. Ihr

fordert am meisten die Lebenshrafte und den Bcsitz der Seligkeiten.

10. Und die du an Hirer Wohrhaftighcit und ihrem guten Sinn

ah uiirdige Fromme erkannt hast, o Weiser Herr
,
denen erfiille den

Widen und lasse sie (das Geidinschtc) erlangen. Ich weifi ja, daji

die an euch gerichteten flehentlichen Worte, wenn sie ein gates Ziel

erstreben
,
von Erfolg beglcitet sind.
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11 .

’nnsso minis t^’ss v

’nsnm inn sswo
suns si?o nnn

'nwi nsonsn sti>’D so ns

sniisns ssn svn ttmoo

ms inns trims ss tr’S’

29.

1.

smtno sms trio s’sotrn

ntrn so is Dmnsn so ’sons

ssorn loitr’s so ss

sxtrmn ssjtrnn s’strm [ss] ion

ios notrn snDSi no nn:

snnDSi inn snDJD no [s]ns

2.

nDins trio strn sis

trim mo nn sns minis

lm’trn snsi mn m
itrnsn vsno smDSi sin

nnins sntns nn ms
nmsisi mow’s tr’snnom v

3.

sxiid nn: smis ’sons

nno’ns mo itrms

11. Der uh deshall) die Wahrheit und den guten Sinn fur alle

Zeit bewahren trill, lehre midi du, o Weiser Herr, aits deinem Geistc

darch deinen Mttnd, damit ich sagen lann
,

tvie das erste Sein ge-

icorden ist.

Y. 29.

1. Euch klagtc die Seele des Stieres : „Fiir wen habt ihr miclx

„gebildet? wer hat mich geschaffen? Mich haben zornige Erregung
„nnd Yergewaltigung, Blutdurst, Frechheit und rohe Kraft in
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11 .

ye ais asam nipawhe

manasca vohu yavaetaite

tvSm mazda ahura

fro ma slsa Hwahmat vaoca»he

manySuS liaca &wa SoanhS

yais a awhufi pourvyo bavat.

•29.

1 .

Xsmaibya geus urva gorazda

kahmai ma thvarozdiim kS ma

a ma aesomo hazasca [tasat

ramo ahisaya darasca tavisca

noit moi vasta x§mat anyo

a&a moi s^sta vohu vastrya.

9
.

ada tafia gaufi parasat

afiam kal>a toi gavoi ratufi

hya| him data xsayanto

hada vastra gaodayo Hwaxso

kam hoi usta ahuram

ya dragvodabis aesamam vadayoit.

3.

ahmai asa noit saraja

advaeso gavoi paitl.mravat

11 .

[yo axis urtom nipohoi

monax
s cax vohu yaxvaxitaxtoi

tuvom muz8ax ohnrax

fro ma sisax !)vohmaxt vaxucohoi

monyous haxcax kvax ohax

yaxi§ ax ohufi pnrviyo pavat (put).]

29.

1 .

Xsmaxpyo -(oufi urvax ^ur^Sa*

kohmax
i max &vurz5vom ko ma1

ax max axismo haxzaxs cax [tax§axt

romo hifiaxyax Surs tovis cax

noit moi vaxstax xsmax
t onyo

axt moi somstax vohu vaxs3riyax
.

2 .

axoa x taxSax -fous pursax
t

urtom ku&ax toi -jfovoi raKtuS

yot him oaxtax xsaxyonto

hu3ax vaxsl>rax vou5axyo t)-va
xxso

kom hoi ustax ohurom

yo SruYVuSjjis axiSmom vax3axyoit.

3.

ohmax
i urtax noit saxrzax

uSvaxiso '(ovoi paxtimraxvaxt

„Banden geschlagen. Ioh habe keinen andern Hirten als euch
;
so

„sprecht mir die Wohltaten der Weide zu“.

2. Da fragte der Schopfer des Rindes die Wahrheit: „Wie

steht es mit deiner Anordnung fur das Rind, wonach ihr ihm als

„ seine Besitzer auBer der Weide auch die ihm zukommende eifrige

„Pflege gehen sollt? Wen wolltet ihr ihm zum Herrn, der den Zorn

„mitsamt den Liignem zuriickstofie ?“

3. Ihm antwortete sie: „Infolge der (Bestimmung durch die)
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intyn© nsmo wire

iwvsns ntvww n n*

MW'snnw NStywH
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ininN vvsn nn
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5.

NinN B>w»ncw ini nN
N’N-nnN NJouns t^’NnDr

1NVN NWtMU NVTIN 10

vaiNons nn nisnro m
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mn« nsniN n»
nun’i tyin initi iNiro

inD’i inN nvn n'u

Nitn msriNmiN nm n~u
nsttowb njd »r dn

Ntww Nntpnun nswiddni

nWabrheit gibt es fiir das Kind keinen (xefahrten
,

der ihm nicht
„Leid brachte. (Denn) man weiB nicht, wie anter jenen die Hoch-

„ stehenden. mit Niedrigerstebenden umgehen. Der Seienden Stdrkster
ist der, auf densen linf ich mit komme.

4. Der Weise erinnert sich aufs genaueste an das,

was von Teufeln und Menschen friiher getan wurde und Tdinftiq getan
warden wird. Er, der Herr, hat die Entscheidung

;
so wird es

„sein, wie er wilP.

5. (Die Seele des Stieres spricht:) „So beten wir zu euch mit
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avaesjjm noit vidnye

ya savaite adrong oresv&nho

hatpin hvo aojiSto

yahmai zaveng jima karedusa.

4 .

mazda sax'ara mairisto

yazl vavarazoi pair! ciO-it

daevaisca masyaisca

yaca varasaite aiplcidlt

hvo vleiro ahuro

attano a»hat yada hvo vasat.

5.

at v& ustanais ahva

zastais frlnamna ahurai a

m5 urva gougca azyk

hya{ mazdjpn dvaidl foras&byd

noit orazojyoi frajyaitis

noit ftayente drogvasu pairl.

6 .

at S vaocat ahurS

mazda vidv& vafug vyanaya

noit aeva ahu visto

naeda ratus asatcit haca

at zl dwa fsuyantaeca

vastryaica tiworosta tataga.

a*va*isfm noit viSoi

ya* §yuvuta*i a*Sron nrsyoho

[hntom ho a*uzisto

yohma*i za*von zima* kurSusa*.]

4 .

[muzSo sohvaxr ma*ri§to

ya* zi va*vurzoi pari cit it

Sa*iva*is ca* murtiya*is ca*

ya* ca* va*rsa*ta*i a*pi cit it]

ho vieiro ohoro

a*8a* oha*t yoba* ho va*sa*t.

5 .

a*t vo ustona*is ohva*

zusta*is frlnomna* ohura*ya*

mo urva* yous ca* a*zyo

yot muzSom dva*5i frosojSyo

noit urzziyoi frozya*tig

noit fsuyontoi Sruyvusu pa*ri.

6 .

a*t ova*uca*t ohuro

muzSo viSvo va*pus vyonoi a*

noit a*iva* ohu visto

noiSa* ra*tug urta*t cit ha*ca*

a*t zi bva* fsuyontoi ca*

va*st)riya*i ca* bvorsta* ta*ta*ga*.

,zum Herrn erhobenen Handen, wir beide, meine Seele nnd die der

„ Mutterkuh, um den Weisen zu Anordnungen zu bewegen, damit

.. nicht fiir Rechtlebende (wie wir) noch auch fur den Heger des

-Viehs Bedriickung (sei), inmitten der Liigner, die ringsum sind“.

6. Da sprach der Weise Herr, der die Welt der Erschei-

nungen(?) in seiner Seele kennt: , Nicht gibt es (fiir dich) einen

- Herrn noch auch einen Richter nach der Anordnang der Wahr-

r heit ; denn dich hat der Bildner fur den geschaffen, der sowohl

-das Vieh hegt als auch fiir seine Weide sorgt.

Kgl. Qes, <3. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1933. Heft 3. 25
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Mni£13 1M3DMD 11’M 13 V

losn’DD nntsinir

smsims »rwi mito u nn

music smnwro
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9.

snmi sins tyii3 srnis

D11S1 ’3io3tyn D1K13S v

S’nilDS K1113 D13TS1

onntyn seis »didi no v

nms iin sv sis

ns ninor mi in v

10 .

suns vms mm’
svonnirn Minis snsi i3is

sni3o mu ms

7. „Fiir die Kah schuf der mit der Wahrheit gleichgesinnte

„Weise Herr den Zauberspruch, kraft dessen sie Butter und Milch
„liefert zu gunsten der Essenden, er der Segenspendende durch
„sein Gebot“. (Die Seele des Stieres spricht:) „Wen hast Du. der

„mit Hilfe des Guten Sinnes uns beide (mich und die Mutterkuh)

„pflegen wird den Menschen zum Nutzen?“

8. (Der Gute Sinn spricht:) „Dieser hier ist mir bekannt, der

„einzige, der unsere Lehren horte: Zurathugthro Spitomo; er will

„unsem Ruhm. o Weiser, und den der Wahrheit, verkiinden.
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7.

tern azutoig ahurd

m^rarn taSat asa hazaoso

mazdft gavoi xsvldemca

hvo urusaeibyo spento sasnaya

kaste vohu manawha

ye i dayat eeava maretaeibyo.

8 .

aem moi ida visto

v5 ne aevo sasnA gusata

zarabustro spitamo

hvo ne mazda vaStl asaica

carekereSra sravayawhe

hyat hoi hudemem dyai vaxeSra-

[hya.

9.

atca geus urva raosta

ye anaeSem xsspnneng radem

vacem neres asurahya

yem a vaseml Iga xsabrlm

kada yava hvo awhat

ye hoi dadat zastavat avo.

10 .

yuzem aeibyo ahura

aogo data asa xsadromfit

avat vohu manawha

7.

tom aTzutois ohuro

monOrom taxsaxt urtax huzaxuso

muzSo Yovoi xsviSom cax

hvorus(o)ipyo sponto saxsnaxyax

kaxs toi volm mouoha1

yo I §axyaxt 6vax murtoipyo.

8 .

axyom moi i5ax visto

yo no oivo saxsno "fusaxtax

zurax&u§&ro spitomo

ho no muzoax vaxsti urtaxi cax

caxrkurbrax sraxvaxyohoi

yot hoi talimorn (hvax6mom) Si-

[yaxi vaxxi>rohyo.

;o.

axt cax yous urvax rusta*

yo unisom xsonmonoi ra*Som

vaxcom nurg usurohyo

yo max vaxsmi isax xgaxi)riyom

kax8ax yaxvax ho ohaxt

yo hoi Si5axt zustaxvut axvo.

10 .

[yuzorn axi,3yo ohurax

axUY0 8axtax urtax xsaxbrom cax

axvaxt vohu monoha*

-Darum soil ihm gegeben werden Siifie des Mundes“.

9. Da klagte die Seele des Stieres: „(Weh), dafi ich einen

„kraftlosen Fiirsorger, die Stimme eines schwachen Mannes hin-

nehmen muB. der ich doch einen kraftvollen Herrscher wiinsche".

(Der Dichter spricht:) „Wird jemals der erscheinen, der ihm (dem

„Rinde) handfeste Hilfe leiste?“

10. Gebt ihnen, o Herr, (lurch die Wahrheit Kraft and dutch

den Guten Sinn jene Herrschaft, durch die er gate Wohnstatten and

25*
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32.

1.

nDS’ tmnnn sitsms

sjons no ouimii sts
»uo 'on[oJ sin sms

istro soirsms smuns
sosmis innsnn nan

moit^ai isi ’V msn jin

2 .

mns isiTo va»s

snuo inn uonso
nr.omD sxn nsmwn
snsunn snt^in smis

mnons n nisruiSD

nms w sn mom minii

die Segnungen des Friedens scluifft. Ich fur mein Teil habe dich, o

Weiser
,
erkannt als den uranfiinglichen Spender dieser Binge.

11. Wo ist die Wahrheit and der Gute Sinn und die Herr-

schaft? Erkennct mich als wiirdig an, o Weiser, durch die Wahrheit

die grojie Gabe zu erkennen. 0 Herr, mm sie mis geholf'en haben,

uollen wir Biener von Euresgleiehcn sein.

Y. 32.

1. Und dieses, des weisen Herrn, Seligkeit erstrebte in deni-
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ya hu§itT§ ramqmea da{

azomcit ahya mazda

ihvam mo»hl paourvlm vaedam.

11 .

kuda asam voliuca

mano xsadramca at ma maSa

yuzam mazda fraxsnane

mazoi magai a paiti.zanata

ahura nu n& avara

ahma ratois yusmavatspn.

32.

1 .

AHyaca xTaetu§ yasat

ahya vorazanam mat airyamna

ahya daeva mahml manoi

ahurahya urvazama mazdA

hwoi dut&who Awhama

tang darayo yoi vft daibisontl.

2 .

aeibyo mazdi ahuro

saramno vohti manawha

xSaOrat haca paiti.mraot

asa huShaxa x’Snvata

spontipn vS armaitim

vawuhlm varomaidl ha na a»haj.

ya* husitls romon ca* 8a*t

a*zom cit ohyo muzSa*

tuvom momhi pnrviyom va*i§om.]

11 .

[ku8a* urtom vohu ca*

mono xsaxi)rom ca* a*t ma1 urta*

yuzom muz5a* froxsnonoi

maxzoi ma^a^ya^ paxtizonta*

ohurax nu no a*vur

ohoma* ra*tois yusma*vutom.]

32.

1 .

Ohyo ca* hva*itus ya*saxt

ohyo vurzonom maxt a*ryomna*

ohyo 8axivax homoi mnoi

ohurohyo vra*zuma* muzSo

d-voi 8utoho ohoma*

ton 8a*ra*yo yoi vo Svisonti.

2 .

a*i(3yo muzSo ohuro

sa*romono vohu monoha*

x§axdraxt ha*ca* paxtimraxut

urta* hu§a*xa* huvonvuta*

spontom vo axromutim

vohvlm vurmaxSi hax no ohaxt.

selben Sinne einerseits das Familienmitglied (und) das Geschlecht

mit dem Stammverwandten, (anderseits) die Teufel; (indem beide

Parteien sagten:) „deine Boten wollen wir sein, um die abzuhalten,

„die euch hassen“.

2. Ihnen antwortete der Weise Herr, der mit dem Guten Sinne

vereint und mit der leuchtenden Wahrheit eng befreundet ist, aus

seiner Machtfiille heraus: „Fiir eure segenspendende gate From-

„migkeit haben wir uns entschieden ; sie sei unser.
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3. „Aber ihr Teufel alle, und wer euch hoch verehrt, seid

„Sprofilinge des bosen Geistes, der Liige und des Hochmuts. Auch
,eure Taten sind zweideutig, durch die ihr grofien Rnf erworben
-habt im Siebentel der Erde.

4. „Dadurch dafi ihr die schlechtesten Dinge befeblt, durch
„deren Vollzug die Menschen als Teufelslieblinge zunehmen und
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3.

at yus daeva v!sp&»ho

akat manawho sta cid-rem

yas£a v& mas yazaite

drujasca pairimatoisca

syaom^m aipl daibitana

yais asruzdum bilmy& haptaihe.

4.

vat yusta framlmafta

va masya acista danto

vaxsente daevozuSta

vawhoas sizdyamna manawho

rnazdft akurahya

xrat3ns nasyanto asaatca.

5.

ta dobenaota masxm

hujyatois amorotatasea

kyat va aka rnana«ka

yang daevong akasca mainvuS

aka Syaoftanom vacawha

ya fracinas drogvantom xsayo.

6 .

pouru-aenS, Snaxsta

yais sravahyeiti yezi taiss

a&a hata marane ahura

3.

axt yus Saxivax vispoho

axkaxt monoko stax ci&rom

yos cax vo ma*s yozaxtaxi

8ruzaxs cax paxrimutdiS cax

§yaxumon axpi 8vitonax

yax
is axsr(ax)uz8vom ,3kmyd kax

f-

[tu&oi.

4.

yaxt yus tax l'romimitax(-&ax ?)

yax murtiya* axeistax Sonto

vaxxsontaxi 8axivo-zuStax

vohous sizS3'omonax monoko

muzSo okurokyo

xraxtous naxsyonto urtaxt cax
,

5.

taK Sajhiuta^-da*?) murtiyom

huzyotois umurtaxtaxs eax

yot vo axkax monoha*

yon §axiv<5n axkaxs c(inax s?) mon-

axkax syaxu9nom vaxcohax [yu§

yax frocinaxs oru'/vontom xsaxyo.

6 .

puru-axin0 onaxxstax

yax
ig sraxvohyoti yozi ta x

is

kaxtax maxronasi okurax

,vom Guten Sinn abfalien und von den Gedanken des Weisen
Herm und von der Wahrheit abkommen,

5. „betriigt ikr den Menscken um Lebensgliick und Unsterblich-

„keit, welches Tun euck Teufel der Bose Geist durck den bosen

„Sinn gelehrt hat und durck das bose Wort, mit dem er ver-

„sprochen hat, daB der Liigner herrscken solle u
.

6. Wenn (auch) der vielfrevelnde Mensch so wie er es erstrebt,

zum Ziele gelangt, so weifit du (dock;, o gedacktnisstarker Herr,
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8 .

• ^»-**^“ • \gu>ey3-**»^^

• V(23>)(35(i-^ -
• p*o

• • -»<s£) • -xj>--<g. • <S2.^-“W-"

• e«o--» • -*
- B^r««J25JO

J‘

oo • *Q‘-“ -“^-“6 • J60’J,«jT<5

9 .

• \»ey

• -»•'?$!»“*&* s-eKXir!

snuo snD’ii sn^’m
’nntyn snto n ’onan

01ST1 VOID KiC’K-iniK

7 .

DISniJ’S D1SEMS

snvtsn ’rcns mm rrow

’nnjiD snx s’

snvs sj’in nsno p»s»

snns in oisty”

’ns intyH’i snro ownn’s

8 .

msnij’s DISC’S

n’^oo” ’is-id ityinii’i

ltyutyn’x pnmo v

uoinsin sjn tyisa pasons
’ons sn’s disc’s

’ss ’in’^’i siro ’onan

9 .

nunio isno t^ncD^n
oimn t^’sjnjio tznms’ir nn

snj’iSS' n’n^’s so iss

muD tynnii D’nsn nisnnma
s’no ^ii’jo snms sn

nnu s’aot^v sinsnnis sto

durcli den Beaten Sinn, was ein solcher verdient. Denn in deinem
Reiehe, o \\ eiser, und in dem der Wabrheit soil euer Wort Geltung
haben.

7 Zu jenen Frcvlern soil sick kein Wissender stellen

die, wie knndgetan, mittelst des fliissigen glanzenden
Metalls das Urteil spricht, (zu jenen Frevlem,) deren Lebensfazit
du, o weiser Herr, am besten kennst.

8. Als einer dieser Frevler warde zamal bekannt Yomo der
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vahigta vdista mananha

dwahml vS mazda xsadroi

asaica sowho vld^m.

7.

aesjpn aenawhtpn

naecit vidv& aojoi hadroya

ya joya senhaite

yais sravi x'aena ayawha

yaes^m tu ahura

irixtam mazda vaedisto ahi.

8 .

aesqm aenawh^m

vlvawhuso sravi vimasclt

ya ma§y§ng cixsnuso

ahmakeng gaus baga xvaramno

aSS^mcIt a ahml

Hwahml mazda vlfilloi aipl.

9.

dus-sastis sravfi morondat

hvo jyataus seahanaig xratum

apo ma Istlm apayanta

boroxd^m liaitlm va»h3u§ mananho

til uxSa manySus mahya

mazda asaica yusmaibya goroze.

vaxhistax voista1 monoha*

hvohmi vo muz§ax xsax&roi

urtax
i (-taxyax

) eax sornho viSdm.

7.

axisom axinokom

noi cit viSvo axuzoi haxSrOyax

yax ziviyax somhax
ti

yax
is sraxvi huvaxinax axvohax

yaxisom tfi ohurax

rix&om muz8lx vaxi8isto axhi.

8 .

axisom axinohom

v(ax ivohuso sraxvi yomaxs cit

yo murtiyon cixsnuso

uhmaxkon 70ns ,3a
x7a x hvaxromno

axisom citax ohmi

itvohmi rnuzoa* vicitoi ax
pi.

9.

Sussustis sraxvb mumoax
t

ho zyotous soinhonaxis xraxtum

axpo max Istim y
Tontax

purxtom haxtim vohons monoho

tax uxtax monyous mohyo

muz8ax urtaxi cax smaxpyo furzoi.

Sohn des Vivohvont. der den zu uns gehorigen Menschen zu ge-

fallen suchte, indem er Stiicke vom Rinde afi. Bei deren Bestrafnng

bin ich alsdann, 0 Weiser, unter deinen Auserwahlten.

9. Der Lasterer zernichtet die (heilige) Lehre, er durch seine

Reden weise Lebensfiihrung. Er halt fern den Besitz des gnten

Sinnes und dessen liebe Erlangung. Mit diesen Worten, die der

Ausdrnck meiner Gesinnung sind, klage ich euch und der Wahrheit,

o Weiser.
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10 .

rrumo iniid nj no nn

N-naw mo'i oinitMSN v

jwinn n'2'vn a^a
nN-n imam pn>n nsd*

HDNV1 NinDNl N¥D’

oiNnniN mx'ii i-iti nsd’

11.

omro jnanio no irm
tynuvis'x p»ano imum »v

N¥D11T!N NV^’IHIN

dh’i inoinn 'nv'SN

oin-ihin nNntrmi 'V

moo pemNi Niro

12 .

Nnvno pmiiNt n»

oNnno riNjnv’ir nNnty’m

nno ndn in-ko va»N

oinvx mniN«tynNniN jnjnio kmo ’V

Nnn dnipiin Nonna b»n*

s«tm DiNjtr’N Nitonntrn nd-o

13.

notpm icnno Ninem n*

moo onoh NmntpnrN

NmN mnmo enimN

1°. Der Mann furwahr zernichtet die Lehre, der das Rind und
die Sonne fiir den schlimmsten Greuel erklart, den die Augen sehen
kbnnen, und der die Frommen zu Liignem macht, und der das Gras
von den Weiden raubt, und der die Waffe ziickt gegen den Frommen.

11. Alle die zernichten das Leben, die als Liigner angele-
gentlich darauf bedacht sind

, Hansfrauen und Hausherm urn den
Besitz ihres Erbes zu bringen, sie, die sich, o Weiser, vom besten
Sinne, der dem Wahrhaften eignet, abwenden.



die erste, zweite und funfte Ghatha des Zura* thusthro. — Y. 32, to— 13 . 388

10 .

hvo ma na srava morandat

ya acistam vacna»he aogada

gspn asibya hvaraca

yasca dahang dragvato dadat

yasca vastra vivapat

yasca vadara voizdat aSavne.

11 .

taeclt ma morandan jyotum

yoi dragvanto mazibls cikoitaras

a»uhlsca awhvasca

apayeiti raexanawho vaedam

yoi vahiwtat asauno

mazda rarasyan mananho

12 .

ya rawhayon sravawha

vahistat syaoHanat maratano

aeibyo mazda aka mraot

yoi gaus morandan urvaxsuxtl jyo-

yais grohma aSat varata [turn

karapa xSaOromca iSanam drnjam.

13.

ya xsa’dra grahmo hisasat

acistahya damane manawho

a»hau§ maraxtaro ahya

10 .

ho ma* na* si*a*vC murn§a*t

yo a*ciStom va*inohoi a*UY§a*

Yom a*si[3ya* huva*r ca*

yos ca* 5a*ton(-d-on?) SruYVuto §i£a*t

yos ca* va*3&ra* viva*pa*t

yos ca* va*Sa*r voizSa*t nrta*vnoi.

11 .

toi cit ma* mumoon zyotum

yoi SruYVonto ma*z(5is cikoiturs

ohvis ca* ohnva*s ca*

a*po*yuti ra*ixnoho va*i§om

yoi va*histat urta*vno

muz§a* ra*rusyon monoho.

12 .

ya* roha*yon sra*voha*
<~> <-)

va*hi§ta*t §ya*ni)na*t murtono

a*i^yo muz5o a*ka* mra*ut

yoi yous mumSon vra*xsuxti zyOtum

ya*is Yrohma* urta*t vnrta*

ka*rpa* xsa*brom ca* isnom Sruzom.

13.

ya* x§a*i)ra* Yrohmo hi§sa*t

a*£istohyo dmonoi monoho

ohous ma*rxta*ro ohyo

12. Weil sie durch ihr Wort die Menschen vom besten Tan
abwendig machen, verflucht sie der Weise, sie die das Leben des

Rindes nnter Freudenrufen zernichten, mit denen zusammen der

Opferpriester den OpferfraB und die Herrschaft

. . . die Llige der Wahrheit vorzog.

13. Durch diese Herrschaft sucht sich der Opierfresser im

Hause des Bosesten Sinnes einen Platz, und (mit ibm) die Zer-

storer dieses Lebens . die dort
,
0 Weiser, nach Herzenslust jam-
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16.
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16.

n’srKntr’m nn Dion

K’nom h’jtd’d v’hidmn v
NniriK Niro DiiN’i^n

ND’H n’^’DN NON’nT”

inorn ’rm’N n’

N’niN jl’ty’N 1JN1TN

mem mogen iiber deines Propheten Boten, der sie ausschlietft vom
(seligen) Schauen der Wahrheit.

14. Auf dessen Hemmnng riehten der Opferfresser und ins-
gesamt die Kovi’s schon langst ibre Uberlegungen und Krafte,
weil sie darauf ausgehen, dem Liigner zu helfen, and weil gesagt
wurde

:
„Das Rmd ist von dem zu toten, der den todfernbaltenden

„(Hauma) bei der Kelterung aufleuchten la6t“.



die erste, zweite mid fiinfte Ghatha des Zuraxthusthro. — Y. 32, 13— 16 . 385

yafiea mazda jfgarozal kame

tlwahya m^Orano dutem

y3 Is pat darasat asaliya.

14.

ahya grahmo a.hoidOi

nl kavayascit xratus nl dadat.

varocA blea fraidiva

hyat visanta dragvantam avo

hyatca gaus jaidyai mraol

ya duraosam saocayat avo.

15.

anaig a vlnanasa

ya karapotasca kovIt&sSa

avaiS aibl yang daintl

noit jyatans xsayamnong vaso

toi abya bairyantg

vanhoug a damane manawbo.

16.

bamam tat vahista cit

ya usuruye syasclfc dahmahya

xgayj^s mazda ahura

vehya ma aiOiscIt dvaeita

hyat aenawhe dragvato

aeanti isyang awhaya.

yoi ca^ muzca* zr/urznt komoi

tlvobyo mon&rono Sutom

yo Is pax
t 3axrsaxt urtohyo.

14.

obyo fi’obmo axhoitoi

ni kovaxyaxs cit xraxtus 5iSut

vaxrcobi cax frooivax

yot visontax Srufvontom a xvo

yot cax -/ous zuSyaxi mraxvi

yo §uraxusom saxucaxyaxt baxvo(i).

15.

onax
is 5,

x vinonaxsax

yax kaxrpotos cax kovitos cax

axvaxi§ axJ3i yon Sonti

noit zyotous xsaxyomonon vaxso

toi ax^i ax puryOntaxi

vohous a* Smonoi monoho.

|

16.

jhomom taft vaxhistax cit

yo syaxs cit oolimohyo

xgaxy5ns muz^a* ohurax

yobyo max ax S)ig cit <5va
xyax'dax

yot axinohoi Sru^vuto

Onu (ova* nu?) isiyon ohaxyax
.

15. Wegen dieses ihres Tuns ist dem Untergang verfallen die

ganze Sippschaft der Opferpriester und der Kovi’s; wegen jenes

ihres Tuns werden anderseits ins Haus des guten Sinnes gebracbt

werden die, von denen man sagt, dafi sie nicht frei iiber ihr Leben

verfiigen.

16









Papsturkunden in Frankreich.

YII.

Gascogne, Gnienne und Languedoc.

Von

Wilhelm Wiedcrhold.

In Druck gegeben von F. Leo am 9. Marz 1913.

Indem ich hier den dritten und letzten Bericht iiber meine

zweite Reise in Frankreich vorlege, kann ich mit besonderer Freude

feststellen, dab das Interesse fur unsere Arbeiten sich in Frank-

reich immer lebhafter entwickelt hat. Selbst die Tagespresse hat

mehrfach — besonders ist mir ein Artikel des Journal des Debats

aufgefallen — unsere Arbeiten anerkennend besprochen und ihnen

dadurch eine nicht gering zu schatzende Forderung erwiesen.

Gerade dieses Interesse verburgt uns ja iiberhaupt erst den vollen

Erfolg unserer Arbeit, und so konnen wir nur hoffen, dab es sich

immer mehr betatigen moge.

Die Zahl der von mir im Anhang gegebenen Urkunden ist

wieder eine ungewohnlich grobe, und doch mochte ich nicht be-

haupten, dab meine Sammlung alles vorhandene Material erschopft

habe. Die Griinde, weshalb das nicht der Fall sein kann, sind

bekannt; namentlich aber bieten die privaten Sammlungen sicher-

lich noch wichtiges Material, und sie sind in vielen Fallen doch

recht schwer zuganglich. So sind auch mir einige Tiiren ver-

schlossen geblieben, hinter denen noch Schatze fiir uns liegen oder

zu vermuten sind.

An Naclitragen fiir unsere Sammlungen wird es auch in

Frankreich nicht mangeln. Mehrfach sind die Nachforschungen

unserer Frennde schon erfolgreich gewesen. Herr Jacotin in Le

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 1



2 Wilhelm Wiederhold,

Pay hat unlangst in der Societe scientifique et agricole de la

Haute-Loire iiber die Erwerbung eines Originals von Alexander

III. 1170 I 22 fiir die Colk'giale Saint-Georges berichtet, Herr

Gandilhon in Bourges fand im Fonds d'Orsan ein kleines Chartolar

s. XYII mit einer Urkunde Alexanders III. 1174 III 8 fiir Font-

evraud
,
von der ich allerdings noch eine bessere Uberlieferung

zu finden hoffe 1
). und ich selbst habe bei meinen Pariser Arbeiten

nicht nur meine Liste der Uberlieferungen erheblich vermehren

konnen, sondern auch einige noch nnbekannte Urkunden fiir Siid-

frankreich gefunden. Ubersehen hatte ich seiner Zeit Eugen III.

J-L. 8843 (s. Anhang), nnd dazn bann ich jetzt noch geben die

wichtige Urkunde Hadrians IY. 1155 XI 7 fiir Saint -Mari de

Forcalquier (s. Anhang) und zwei Urkunden der Karthause Seillon,

Lucius III. 1183 V 16 (s. Anhang) und Celestin III. 1191 VI 6

(s. Anhang), die den Freunden der Geschichte der ehemaligen

Bresse und Bugey willkommen sein werden.

Xicht das ganze Languedoc umfafit dieser Bericht; ich habe

seiner Zeit das Departement de l’Ardeche mit dem Dauphine (Papst-

urkunden in Frankreich III p. 6) und das Departement du Gard
mit der Provence (ebenda IV p. 38) verbinden miissen. Demnach
verteilen sich die hierher gehorigen Materialien gegenwartig auf

die Departementalarchive von Montpellier, Carcassonne, Mende,

Kodez, Albi, Montauban, Toulouse, Foix, Perpignan, Tarbes, Pau,

Mont-de-Marsan, Auch, Agen, Cahors und Bordeaux, auf die

Kommunalbibliotheken derselben Stadte und von Bayonne
,

die

Kommunalarchive von Montpellier, Perpignan, Karbonne, Millau,

Moissac, Condom, Bordeaux und La Reole, die Bibliothek der

medizinischen Fakultat in Montpellier, die Bibliotheken der archao-

logischen Gesellschaften von Montpellier, Rodez und Toulouse,

das Archiv des Herzogs von Levis-Mirepoix auf Leran (Ariege),

die Bibliothek der Frau Grafin de Villele auf Merville bei Tou-
louse und die Nationalbibliothek zu Paris.

1) Maurice Prou hat im Bulletin der Archaologischen Gesellschaft von Sens
meinen fiinften Bericht besprochen und darauf aufmerksam gemacht, da6 sich

das Original von Innocenz II. J-L. 7803 und ein Originalfragment von Lucius II.

J-L. 8638 fur Saint-Pierre-le-Vif in Sens In der Collection Tarbe in der Stadt-
bibliothek zu Reims beiinden. In Bourges hat Herr Gandilhon den I’onds Chapitre
metropolitain Saint-Etienne de Bourges, iiber dessen Zustand ich Papsturkunden
in Frankreich \ p. 6 Anm. 5 noch sehr klagen rnutite, noch einmal durchsucht

und mehrere Uberlieferungen gefunden, die ich nicht gesehen habe: Eugen III.

J-L. 8883 Kopien von UG1 und 1524 (G. 28), Hadrian IV. J-L. 10269 Orig.

(G. 223M»), Alexander III. J-L. 13262 Orig. (G. 319) und Lucius III. J-L. 14969
Orig. (G. 28).
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Zum Schlufi aber mochte ich nochmals, wie ich es scbon im

Anfange meines fiinften Berichts getan habe, der freundlichen

Unterstutzung und Forderung danbbar gedenken, die mir die Leiter

dieser Institute haben zu teil werden lassen, namentlicb die Herren

Berthelet in Montpellier, Brntails in Bordeaux, Pasquier in Tou-

louse, Gardere in Condom, Lempereur in Bodez, Palame in Cahors,

Tissier in Narbonne und J. A. Herbert vom British Museum in

London. Besonderen Dank schulde ich wieder Herrn H. Omont

in Paris und Dom Robert Trilhe 0. C. in Toulouse.

Departement de l’Herault.

Eveche d’Agde. Inventar von 1618. Chartular von 1764

Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 9999 (Stein Nr. 25). Mss. lat. 12760,

12770. — Hadrian IV. J-L. 10219 l

).

Eveche de Lodeve. Inventar von 1498 -). Inventar von

1766 (solche von 1607, 1608, 1626, 1658 und 59, 1665 sind ver-

loren). — Eugen III. 1145 IV 10 (s. Anhang). — Hadrian IV.

(1155) IV 14 3
). — (1155) IV 16 4

). — 1158 VI 4 (s. Anhang). —
1155-59 3

). — Alexander III. 1162 X—1163 I (s. Anhang). —

1) Vgl. Anhang Nr. 46. Gallia Christiana VI 677 „exstat in Agathensi

tabulario bulla Adriani IV summi pontificis ad Ademarum Agathensem episcopum,

data Rome VI id. decernb. 1158, qua ei abbatiam santi Seueri pluresque abas

confirmat ecdesias.“

2) „Repertorium privilegiorum iuriura aliorumque documentorum reverendi in

Christo patris et domini, domini Lodouensis et Montisbruni comitis, factum anno

domini 1498“, mit zwei Abschriften s. XVII und XVIII. Dessen Hauptquellen

waren der verlorene „ Liber privilegiorum“ (Stein Nr. 2208) und der ebenfalls

verlorene „Liber viridis“ (Stein Nr. 2209). J. Plantavitius de la Pause Chrono-

logia praesulum Lodovensium (Aramontis 1734) bat anscheinend aucb nur das

Repertorium gekannt, die Urkunden aber ziemlich verwirrt, so dafi scbon Gallia

Chr. VI 538 an seinen Angaben Kritik iibt. Die angeblichen Urkunden Johanns

XIII. (p. 42), Johanns XX. (p. 76), Clemens’ II. (p. 76) und Alexanders II. (p. 78)

gebbren wohl zu spateren Papsten (vgl. Gallia Christiana VI 532, 534 und 535).

3) „Adrianus papa donauit domno P(etro) episcopo Lodouensi ecclesiam et

locum de Cornilio ad habendum disponendumque in canonicorum habitu seu mona-

chorum, archidiaconatum etc. sancti Petri. Datum Rome XVIII kal. maii“ (Rep.

f. 4, f. 8 und (aus dem Lib. priv. f. 2) f. 143. Gallia Christiana VI 537 setzt die

Urkunde zu Anastasius IV. 1154 XVIII kal. iunii.

4) „Adrianus papa iuxta querimoniam sibi factam per domnum P(etrum)

Loduensem episcopum mandauit eidem, quatinus canonicos ecclesie Lodouensis qui

ipso inconsulto in aliis ecclesiis prebendas receperunt compellat alias dimittere

aut ita retinere, ut occasione huius modi assiduum seruicium ab eadem Lodouensi

ecclesia nullatenus subtrahatur. Apud sanctum Petrum XVI kal. maii“ (Rep.

f. 143' aus Lib. priv. f. 2). Gallia Chr. VI 537 zu Anastasius IV.

5) „Adrianus papa precipit R(ichardo) Gellonensi abbati, ut de munitione
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(1163) I 2 1

). — (1162—81) IX 17
2

). — 1162—81 3
). — Celestin

III. 1193—94 4

).

Eveehe de Maguelone - Montpellier. Inventar von

1610—1719. Chartular in 6 Banden von 1368 (A—F). Bullaire

von 1368 (H) 5
). Inventar der Bande A—F sign. Liber L. — Bullae

et privilegia s. XIY Paris Ms. lat. 14688 Bibl. Xat. (Stein Xr. 2301).

— Johann XIX. J-L. 4101 6
). — Alexander II. J-L. 4713. — Ur-

ban II. J-L. 5375. — J-L. 5588. — J-L. 5775. — Anastasius IV.

J-L. 9778. -— Hadrian IV. J-L. 10338 (s. Anhang). — Alexander

III. J-L. 11463 7
). — J-L. 11473. — J-L. 11545 (s. Anhang). —

J-L. 11549. — (1168—70) I 3 (s. Anhang). — Lucius III. J-L.

14802 (s. Anhang). — J-L. 14824 8
). — Urban III. J-L. 15501. —

Celestin III. J-L. 17362“). — J-L. 17363.

Eveehe de Saint-Pons. Mss. lat. 12758 und 12771 Paris

Bibl. Xat. (Stein Xr. 3531 und 3532). — Urban II. J-L. 5400. —
J-L. 5418. — J-L. 5419. — Paschalis II. J-L. 6140. — Lucius III.

J-L. 15190 10
).

sancti Johannis et de quadam turri contra uoluntatem domni G(aucelini) Lodouensis

episcopi et eanonicorum construetam eidem episcopo suisque fratribus respondeat,

precepit insuper eidem abbati episcopo obedientiam exbibere et promittere et ab

eodem episcopo interdictos uel excommunicatos ad officia diuina non recipere et

interdictum ecclesiarum ab ipso episcopo facere ol>seruari“ (Rep. f. 143' aus Lib.

priv. f. 2).

1) ^Alexander papa mandauit canonicis Lodouensis ecclesie, (ut) in omni

reuerentia obedientiam domuo Gaucelino LodoueDsi episcopo impendant neque in

aliquo rebelles in his que ad Deum pertinent existere presumant. L>at. Turon. IIII

non. ianuarii“ (Rep. f. 143' aus Lib. priv. f. 2). Vgl. auch Gallia Chr. AT 533.

2) ^Alexander papa concessit domno Gaucelino Lodouensi episcopo uillam

que dicitur Lodoua cum pertinentiis et corroborando concessiones Lu(douici) et

aliorum illas confirmauit. XV kal. octob.“ (Rep. f. 144 aus Lib. priv. f. 6 und 7).

3) „ Alexander papa dispensauit cum domno Gaucelino Lodouensi episcopo,

ut simul cum episcopatu obtineret abbatiam Aniane, quam prius obtinebat ipse

episcopus et litteras ipsius et dispensationis misit ad predictum episcopum et

conuentum Anianensem“ (Rep. f. 145 aus Lib. priv. f. 12).

4) Rep. f. 145 (aus Lib. priv. f. 11), vgl. auch Gallia Chr. VI 540.

5) Das Chartular G ist verloren, es war (Inventar v. 1610 f. 4) ein Band
von 178 Pergamentblattern. — Der Liber H ist ein Band von 130 Bl., aber f. 72
beginnt ein zweites Exemplar. — Das Ms. lat. 14688 der Bibl. Xat. geborte ur-

spriinglich auch zu diesen Banden.

6) Xur uberliefert in der Chronik des Arnaldus de Verdala, alle ubrigen

Urkunden stehen in den Chartularen.

7) Ed. Memoires de la societe de Montpellier VII p. 635 aus Chartular B
f. 268' mit III id. decemb.

8) Das Incipit lautet: Cum omnium Christiane professionis.

9) Ed. Memoires A ll p. 637 aus Chartular B f. 268 und F f. 156.

10)

Kopie von 1591 Toulouse Arch. Dep. (Notre-Dame de la Daurade). Ed.
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Chapitre cathedral d’Agde. Chartular s. XVIII (Stein

Nr, 24} Montpellier Bibl. Comm. Ms. 33. — Hadrian IV. 1156

XII 9 (s. Anhang). — Alexander III. (1160—76) I 3 (s. Anhang).

Chapitre cathedral de Beziers. Livre noir s. XVIII
(Stein Nr. 482). Kopien der Coll. Doat 61—63 Paris Bibl. Nat.

(Stein Nr. 484). — Eugen III. J-L. 9716 (s. Anhang). — Hadrian

IV. J-L. 10343. — J-L. 10349 *). — J-L. 10355 (s. Anhang). —
Alexander III. (1171—72) I 26 (s. Anhang). — (1166—79) III 13

(s. Anhang). •— (1166—79) IV 19 (s. Anhang). — J-L. 13288 2
).
—

J-L. 14249 3

).

Chapitre cathedral de Lodeve. Alexander II. 1173

—1174 4
).

Chapitre cathedral de Magnelone - Montpellier.
Inventare von 1637, 1663, 1703, 1704. Livre des privileges de

Maguelone s. XIV. — Urban II. J-L. 5377. — J-L. 5550. —
Paschalis II. J-L. 6507. — Calixt II. J-L. 7093 5

). — Hadrian IV.

J-L. 10027. — J-L. 10335 °). — J-L. 10341 ;
). — Alexander III.

J-L. 10746. — J-L. 10748. — J-L. 10774. — J-L. 10775. — J-L.

10894. — J-L. 11028. — J-L. 11242. — J-L. 11261. — J-L. 11262.

— J-L. 11462 3
). — J-L. 11468'). — J-L. 11471. — J-L. 11476.

— (1168-69) V 15 10
). — J-L. 11534. — J-L. 11535. — J-L. 11536.

auch bei J. Semat La ville et le pays de Saint Pons de Thomieres p. 411 aus

Gallia Chr. und Soupairac Petit Diet. p. 119. Dieses Buck von Soupairac babe

ich nicht gesehen. Die von Pius 11. 1459 XI 22 neben Lucius III. noch zitierte

Yorurkunde Hadrians II., das heifit wold IV. sclieint verloreD.

1) Auch A. Crouzat Histoire de la ville de Roujan et du prieure de Cassan

(Beziers 1859) p. 107 kennt die Urkunde nur aus Gallia Chr. VI Instr. 138 (ex

arch. Cassiani).

2) Die bier zitierte Vomrkunde Hadrians IV. ist verloren.

3) Ed. Delaville le Roulx Cartulaire de Saint-Jean I p. 294 Xr. 424 aus der

Kopie von 1668 IX 12 in Coll. Doat 61 f. 98 (aus Original aux archives de

l’evesche).

4) Zit. Plantavit p. 92 ex registro privilegioium capituli, das jetzt verloren

ist und wold identisch war mit dem bei Plantavit p. 84 erwahnten Cbartularium

Capituli.

5) Die Yorurkunde Alexanders II. ist verloren.

0) Im Begistre pour le chapitre Saint-Pierre de Maguelone s. XV f. 148.

Das Incipit : Ecclesiastica utiiitas hoc exposed.

7) Gariel I p. 199 zitiert einen iihniichen Brief Raimundo Magalonensi

episcopo Dat. IV id. novenibris (115G—5S) XI 10. Der ist aber nicht aufzufinden.

8) Auch im Chartular F f. 148 und im Bullaire de I'evecke f. 6'.

9) Ed. Memoires de la societe d’histoire et d’archeologie de Montpellier VII

638 ex Chartular B f. 227 und Bullaire f. 5.

10)

Privileges s. XIV f. 9. Ed. Gallia Christiana VI Instr. 360.
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— J-L. 12101. — J-L. 12651. — Lucius III. J-L. 14753. — Ur-

ban III. J-L. 15788. — J-L. 15816. — J-L. 15817. - J-L. 15818.

— J-L. 15819. — J-L. 15822. — J-L. 15897. — J-L. 15947. —
Clemens III. J-L. 16127 ‘). — J-L. 16128 2

). — J-L. 16129

3

).
—

J-L. 16130 J. — J-L. 16131-*). — J-L. 16216. - J-L. 16217 6
).
—

J-L. 16218. — 1188 Y 27 (s. Anbang). —- J-L. 16381. — Celestin

III. J-L. 17008

7

). — J-L. 17010 s
). — J-L. 17159 9

). — J-L. 17167. —
J-L. 17364. — J-L. 17541

10

). — J-L. 17542“). — J-L. 17543. -
J-L. 17544 “). — J-L. 17545. — J-L. 17547. — J-L. 17548. -
J-L. 17549. — J-L. 17550. — J-L. 17551. — Honorius II. J-L.

7355 und Alexander III. J-L. 11312, J-L. 11313 und J-L. 11317

geboren wobl zu Honorius III. und Alexander IV.

Collegiale Notre-Dame du Palais. Die von Charles

d’Aigrefeuille Histoire de la ville de Montpellier (2 ed. Mont-

pellier 1879) III p. 351 zitierte Urkunde Alexanders III. von

1162, wo die Kapelle von Notre-Dame du Palais erwahnt werde,

ist anscheinend nicht erbalten.

Collegiale de Joneels. Inventar von 1732. — Gregor

VII. J-L. 5281. — Paschalis II. zit. in Innocenz II. J-L. 7703

Paris Bibl. Nat. Coll. Doat 60 f. 316 (von 1669 X 8) aus Trans-

1) Das Incipit: Ad nostram noueris audientiam (Wiederholung von J-L.

15819). Dat. Pisis XVII kal. febr., indictione VI.

2) Incipit: Ad aures nostras (Wiederholung von J-L. 15816). Dat. Pisis

XVII kal. febr., indictione VI.

3) Incipit: Cum inter uos et (Wiederholung von J-L. 15817). Dat. Pisis

XVII kal. febr., indictione VI.

4) Incipit: Cum sit religioni contrariuin (Wiederholung von J-L. 15818).

Dat. Pisis XVII kal. febr., indictione VI.

5) Incipit: Cum pro negotiis (Wiederholung von J-L. 15822). Dat. Pisis

XVII kal. febr., indictione VI.

6) Incipit : Mirabile gerimus et (Wiederholung von J-L. 15897). Dat. Lateran.

X kal. maii, pontificatus nostri anno primo.

7) Incipit: Cum pro negotiis (Wiederholung von J-L. 15822). Dat. Lateran.

XII kal. iunii, pontificatus nostri anno III.

8) Incipit: Cum olim inter uos (Wiederholung von J-L. 15817). Dat. Lateran.

X kal. iunii, pontificatus nostri anno III.

9) Incipit: Licet de uniuersis (Wiederholung von J-L. 16381), Dat. Lateran.

id. nouembr., pontificatus nostri anno (juarto.

10) Incipit: Deuotionis et fidei (Wiederholung von J-L. 11262). Dat. Rome
apud sanctum Petrum XI kal. iunii, pontificatus nostri anno septimo.

11) Incipit: Ad nostram noueris audientiam (Wiederholung von J-L. 15819).

Dat. Rome apud sanctum Petrum XI kal. iunii, pontificatus nostri anno VII.

12) Incipit: Licet de uniuersis (Wiederholung von J-L. 16381). Dat. Rome
apud sanctum Petrum XI kal. iuni., pontificatus nostri anno VII.
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sumpt des Bisehofs R. von Lodeve im Archive von La Daurade

(Toulouse). — J-L. 8001 (s. Anhang). — Lucius III. J-L. 14943

(s. Anhang).

Collegiale de Quarante. Coll. Doat 58 Paris Bibl. Hat.

— Innocenz II. J-L. 7731 '). — Alexander III. J-L. 11517. —
Abbaye d’Aniane. Inventar von 1790. Chartular s. XII -).

— Paris Bibl. Nat. Mss. lat. 12660, 12672, 12760, 1^770, 12772,

12777, 13816 und Coll. Baluze 19 (Stein Nr. 154—156). — Johann

XV. J-L. 3844 Kopie s. XI. — Nicolaus II. J-L. 4466. — Alex-

ander II. J-L. 4597 Orig. und Kopie von 1380 I 11. — Urban II.

J-L. 5786 Kopie s. XII und Kopie von 1318 I 12. — Paschal II.

J-L. 5826. — J-L. 6032. — J-L. 6123. — J-L. 6166. — (1107)

VII 21 3
). — (U07) XI l

4
). — J-L. 6348. — J-L. 6349. — J-L.

6388. — J-L. 6409. — J-L. 6410. — Calixt II. J-L. 6687. — J-L.

6712. — J-L. 6714. — J-L. 6715. — J-L. 6716. — Honorius II.

J-L. 7290. — J-L. 7291. — J-L. 7330. — Innocenz II. J-L. 7431.

— J-L. 7432. — Eugen III. J-L. 8953. — J-L. 8954. - J-L. 8955.

— J-L. 9237. — J-L. 9238. — (1152) XI 9 5

). - J-L. 9663. —
J-L. 9733. — Anastasius IV. (1154) IX 1

6
). — J-L. 9933. — J-L.

9934. — (1154) XI 28 r

). — J-L. 9939. — J-L. 9940. — Hadrian

IV. J-L. 9944 Orig. 3

)
— (1154) XII 12 s

). — (1154) XII 12 10
).
—

J-L. 9945. — J-L. 9981. — (1155) I 19”) — J-L. 9987. — J-L.

10033. — J-L. 10034. — (1154-58) 12
). — Alexander III. J-L.

11227. — J-L. 11228. — (1160—76) IX 15 1S
).

Abbaye de Saint-G-uilhem-le-Desert. Inventar

1) Ed. L. Yabre Sainte-Marie de Quarante (Beziers 1907) p. 35 aus Doat.

2) Publiziert von C'assan und E. Meynial Cartulaires des abbaves d’Aniane

et Cellone vol. II (Montpellier 1900). Da es alle Papsturkunden der Abtei enthalt,

eriibrigt es sich fur jede Urkunde den bei Jaffe'-Loewenfeld noeb nicht verzeick-

neten Druekort anzugeben. Wegen der alteren Urkunden vgl. besonders noch

W. Puckert Aniane und Gellone. Diplomatisch-liritische Untersuchungen (Leipzig

1899).

3) Ed. ohne den Nanaen des Papstes Cassan und Meynial p. 125. Es kann

sich aber nur urn Paschal II. handeln.

4) Ed. ebenso Cassan und Meynial p. 126.

5) Ed. Cassan und Meynial p. 113

6) Ed. ebenda p. 118.

7) Fragment bei Cassan und Meynial p. 116.

8) J-L. 9943 ist zu streichen.

9) Ed. C'assan und Meynial p. 129.

10) Ed. ebenda p. 121.

11) Ed. ebenda p. 120.

12) Ed. ebenda p. 122.

13) Ed. ebenda p. 131.
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von 1782. Chartular s. XII *) (Stein Nr. 1558) und Kopie dieses

Charfculars von 1690. Mss. lat. 11899, 12761, 12770, 12778 Paris

Bibl. Xat. (Stein Hr. 1559)
2
). — Alexander II. J-L. 4592. — J-L.

4645. — s. d.
3

)
— Gregor VII. s. d.

,
Urban II. s. d.

4

)
und

Paschal II. s. d. zitiert in Calixt II. J-L. 7044 Orig. — Eugen III.

J-L. 8947 Orig. — Hadrian IV. s. d. zitiert in Alexander III.

J-L. 10769 Kopie s. XIII (s. Anbang). — (1160—76) I 26 s

).

Abbaye de Saint-Thibery. Mss. lat. 12760, 12700.

Coll. Languedoc 77, Coll. Baluze 7 Paris Bibl. Xat. (Stein Nr. 3576,

3577). — Sergius II. J-E. + 2595. — Paschal II. J-L. 6514. —
Calixt II. J-L. 7088 (s. Anhang). — Innocenz II. 1134 6

). — Eugen

III. s. d. und Alexander III. s. d. zitiert von Innocenz III. ed.

Gallia Christiana VI Instrumenta 332.

Abbaye de Eoncaude. Das Chartular Stein Xr. 1383

ist ein Registre de reconnaissances. Xach Gallia Christiana VI
p. 266 hatte das Kloster Urkunden Alexanders III. (1162—65),

(1163—65) und J-L. 11229 und kam durch Lucius III. 1184 unter

den Erzbischof von Xarbonne.

Abbaye de Valmagne. Das Chartular Stein Xr. 4021

habe ich nicht sehen konnen

7

). Mss. lat. 12760, 12770, Coll. Baluze

24 Paris Bibl. Xat. — Eugen III. J-L.* 9197 s
). — J-L. 9335. —

Hadrian IV. J-L. 10503. — Alexander III. J-L. 10732 (s. Anhang).

— J-L. 11225. — J-L. 12435. — Lucius III. J-L. 15247. — J-L.

15430 (s. Anhang).

1) Publiziert von P. Alaus, Cassan und E. Meynial Cartulaires des abbayes

d’Aniane et Gellone vol. I (Montpellier 1893).

2) Die Annales Gellonenses von Dom Joseph Sort von 1705 haben nur

Zitate der Urkunden.

3) Ed. Alaus, Cassan und Meynial Cartulaires I p. 817.

4) Diese verlorer.e Urkunde setzcn die Memoires de Montpellier VI 512 zu

1092 naeh Vinas Yisite retrospective a Saint-Guilhem-du Desert. Vinas (Mont-

pellier 1875) p. 119 envahnt die Urkunde aber nur nach deni Zitat bei Calixt II.

5) Ed. Alaus, Cassan und Meynial Cartulaires I p. 475.

6) Zitiert Iiistoire gencrale do Languedoc IV (1872) p. 556. Wogen zweier

verlorener Mandate Innocenz’ II. vgl. Monumenta por.titieia Arverniae p. 187.

7) J. Renouvier Monuments de quelques anciens dioceses de Bas-Languedoc

(Montpellier 1840 p. 1 zitiert zwei Chartulare von Valmagne im Besitze von

Herrn Mazel in Pczenas.

8) „Breue Eugenii pape ad Petrum abbatem Magneuallis, quo monasterium

prefatum sub sua et sancti Petri protectione suscipit et concessa eonfirmat.

Datum Remis per manum Guidonis sancte Romane ecclesie diaconi cardinalis et

cancellarii, XV kal. aprilis, indictione XI, anno ab incarnatione Domini MCXLVII,
pontificatus donini Eugenii pape III anno IV“ (Ms. lat. 12760 f. 438 Paris

Bibl. Xat.). Vgl. auch Gallia Chr. VI 720.
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Prieure de Cassan. Hadrian IV. J-L. 10349.

Abbaye duVignogoul. Inventar von 1751. — Alexander

HI. 1178 IV 30 Orig. (s. Anhang).

Abbaye de Gigean. Inventar von 1695. — Alexander

III. 1162 V 16 Orig. (s. Anhang). — 1162 YI 22 Orig. (s. Anhang).

— (1171—72) I 22 Orig. (s. Anhang). — Lucius III. (1184—85)

IX 2 Orig. ’)•

Ordre de Malte. Inventar s. XVIII. — Celestin III. 1196

VII 23 Orig. (s. Anhang).

Die Abtei Saint-Sauveur in Lodeve hatte Urkunden
von Calixt II. J-L. 6985 und Alexander ILL 1165 VIII 3, von

denen Kopien s. XVII im Ponds von Saint -Victor in Marseille

sind (vgl. Papsturkunden in Frankreich IV p. 123 Xr. 41). Von
den Urkunden von Saint-Andre in Agde (vgl. ebenda p. 48

Anm. 6 und 9) ist nichts erhalten. Das Buch von B. Jordan
Histoire de la ville d'Agde (Montpellier 1824) behandelt p. 141

Saint-Andre, sagt aber nichts von den Urkunden.

Im Kommunalarchiv von Montpellier befindet sich

das ^Memorial des nobles “ s. XIII (Stein Xr. 2574) publiziert als

„ Liber instrumentorum memorialium “ (Montpellier 1884—86) mit

vielen Papstarkunden, deren Originale samtlicli fehlen. — Honorius

II. J-L. 7345. — Innocenz II. J-L. 7559. — J-L. 7564. — J-L. 7850.

— J-L. 8154. — J-L. 8186. — J-L. 8187. — (1142) II. — J-L.

8203. — (1142) VI 23. — (1142) X 5. — J-L. 8305. — J-L. 8338.

— Celestin II. J-L. 8453. — J-L. 8457. - J-L. 845S. - Eugen
III. J-L. 8732. — Hadrian IV. J-L. 10514. — Alexander III. (1162)

VI 27. — J-L. 10734. — J-L. 10747. — J-L. 11104. — J-L. 11232.

— J-L. 13151. — J-L. 13152. — Victor IV. J-L. 14440. — Ce-

lestin III. J-L. 16777. — 1194 XI 17 *).

1) LVC1VS episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabilibus fratribus arclii-

episcopis episcopis et dilectis fiiiis abbatibus prioribus archidiaconis decanis pres-

byteris et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos littere iste peruenerint, salutem et

apostolicam beiiedictionem. Audiuimus et audientes mirati sumus (folgt das be-

kannte Zehnteuprivileg). Dat. Yeron. IlII non. septembr. (B. dep.).

2) Unter den Manuskripten der Bibliotheque de I’ecole de me'de-

cine zu Montpellier sind mehrere fur die L'berlieferung von altcren Tapst-

urkunden von Bedeutung (Ms. 13 Paparum decretalia s. XIII, Ms. 231 Ivonis

Carnotensis epistolae s. XIII, Ms. 280 Sammelband s. Xlllj; besonders wichtig

sind die 34 Bande Sammlungen des Samuel Guiehenon (darunter II. 2oU Lugdu-

num saeroprofanum (vgl. Papsturkunden in Frankreich III p. 2) mit vielen Ab-

schriften von Urkunden aus Savoyen und seinen Grenzgebieten. Unbekannie sind

nicht darunter.
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Departement de l’Aude.

Arche veche de Xarbonne. Inventar von 1639 in 4

Banden im Communalarehiv von Narbonne *). Coll. Balnze 82 und

374 Paris Bibl. Nat. — Stephan VI. J-L. 3511. — Johann X. J-L.

3554. — Johann X. J-L. 3577'*). — Johann XII. 955 3
). — Gregor

VII. J-L. 5191. — J-L. 5192. — Urban II. J-L. 5417. — Urban
H. J-L. 5420. — J-L. 5688. — J-L. 5689. — J-L. 5690. — Paschal

II. J-L. 5808. — J-L. 6157. — Engen II. J-L. 9472. — J-L. 9719

(s. Anhang). — J-L. 9720. — J-L. 9721. — Hadrian IV. J-L.

10182. — J-L. 10217. — J-L. 10218 (s. Anhang). — Alexander

III. (1160) in 7 4

). — (1160) III 7 5
). — (1161) V 2 6

). — (1162)

IX 20 7

). — 1162 8
). — J-L. 11104. — J-L. 14220 9

). — Lucius III.

1) Dieses auGerordentlieh wichtige Inventar entha.lt in vol. I f- 650 die Be-

schreihungen der Chartulare, namentlieh der als Registre I und II verzeichneten

(Stein Nr. 2680 und 2681 kennt diese Angaben nicht), in vol. II von f. 12 an

eine Aufzahlung der Papsturkunden naeh dem Registre II und weiterhin eine

Aufzaklung der Urkunden nach den Archivabteilungen (Saint-Just, Saint-Paul,

Caunes, Alet).

2) Ed. Gallia Christiana VI Instr. 16 ex Cod. Colb. 5080, das miiBte jetzt

das Ms. lat. 11015 der Bibl. Nat. sein.

3) „Lettre du pape Jean douziesme de Pan 955 contenant memes privileges

par le pape Jean addressee a Aimeric archeveque de Narbonne 11 (Inventar von

1639 vol. II f. 13 aus Registre II f. 25).

4) „Lettres du pape Alexandre troisiesme des nones de mars 1160, dressantes

a Pons, archevesque de Narbonne, dans lesquelles il est diet que l’ordonnance et

disposition de l’esglise de Saint-Paul de Narbonne appartenoit audict archevesque

et partant Sa Sainctete ordonna qu’aucun abbe ne seroit institue en ladite esglise

sans le conseil et eonsantement dudit archevesque 11 (Inventar von 1639 vol. II

f. 116')-

5) „Lettres du pape Alexandre troisiesme des nones de mars 1160, dressantes

a Pabbe et freres de l’esglise de Saint-Paul, leur faisant scavoir comme Pons
archevesque de Narbonne luy avoit faict appareoir par eseritures des pontifes

romains et des roys que la dite esglise de Saint-Paul appartenoit par ung droict

de propriete a 1 eglise dudit archevesque et a sa libre disposition. A ceste cause
Sa Sainctete leur commanda luy obeir et prester obeissance et subiection comme
a leur pere et seigneur et de n’alliener ny disposer aucunement des biens de leur
esglise, comme appert plus il plain desdites lettres“ (Inventar von 1639 vol. II

f. 116).

6) „Lettres du pape Alexandre troisiesme du sixiesme des nones de may
1161, par lesquelles Sa Sainctete ordonne, qu’il ne seroit procede a l’eslection

de Pabbe de Saint Paul dudite Narbonne, sans le conseil et eonsantement de
l’archevesque de Narbonne 11 (Inventar von 1639 vol. II f. 116').

7) „Lettres du pape Alexandre troisiesme du doutziesme des calendes

d’oetobre 1162, dressantes a Pons archevesque de Narbonne, par lesquelles Sa
Sainctete veut que ledit archevesque et ses successeurs eussent la pure administra-
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(1181) IX 27 1

). — (1182) I 30 2
). — (1182) IV 27 3

). — (1184) IV
28 4

). — (1184) IV 28 (s. Anhang). — (1184) V 13 5
). — 1181—85 6

).

tion et disposition de Fesglise de Saint-Paul dudit Narbonne et qu'aucun autre

que luy n’eust la iurisdiction d'icelle" (Inventar von 1639 vol. II f. 116').

8) Zitiert Gallia Christiana VI 54 und Inventar von 1639 vol. II f. 61'.

9) Zitiert Inventar von 1639 vol. II f. 116 mit „neufvieme des calendes de

ianvier“.

1) „Lettre missive du pape Lucius troisiesme du cinquiesme des calendes

d’octobre 1181, dressante a l’archevesque de Narbonne, dans laquelle il est diet

estre venu a sa notice que l’abbe de Saint-Paul de Narbonne n’avoit rejette un

certain garde de ladite esglise a cause du sacrilege par luy commis contre l’insti-

tution des pontifes romains et pour n’estre canoniquement reconcilie sans le eon-

santement dudit archevesque. Pour ces causes'Sa Sainetete commanda, sy la

cause estoit ainsin, que ledit garde feust destitue par ledit archevesque et mis

par luy au lieu et place d’icelluy autre personne capable 11 (Inventar von 1639

vol. II f. 117 (aus Registre II f. 140).

2) „ Lettres du pape Lucius troisiesme du 3 des calendes de fevrier 1182,

dressantes aux evesques de Maguellone et d’Agde, dans lesquelles est narre comme
l’abbe de Saint-Paul de Narbonne avoit faict nouvelles institutions au prejudice

de l’esglise de Narbonne au temps qu’elle vacoit, lesquelles Sa Sainetete avoit

revoquees par ses lettres apostoliques et, ce faisant, bailie puissance audit arche-

vesque de faire ordonnance et institution de personnes en ladite esglise de Saint-

Paul avec injonction a l’abbe de n’entreprendre telles choses, de quoy ledit abbe

n’avoit tenu nul compte, partant Sa Sainetete manda audit archevesque de pro-

ceder a la veriffication de tels faicts en denonceant excommunies tons ses ad-

herans jusques a ce que ledit abbe eust cesse et se feust presante devant Sa

Sainetete' pour respondre de ceste desobeissance“ (Inventar von 1639 vol. II

f. 117).

3) „Lettres de Lucius troisiesme dattees du cinquiesme des calendes de

may an mil cent huictante deux, par lesquelles il concede faculte a l'archevesque

de Narbonne de reunir au droict de son esglise Ies biens que Ie seigneur Pons

archevesque son predecesseur avoit infeaude ou aliene 11 (Inventar von 1639 vol. II.

f. 523).

4) Ed. Nachrichten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen

1902 p. 477 Nr. 18 aus Reg. Avin. t. 67 f. 64 u. 70 Rom Vatikanisehes Archiv.

Zitiert im Inventar von 1639 vol. 11 f. 118 mit „du troisiesme des calendes de may“.

5) „ Lettres apostoliques du pape Lucius troisiesme donnees a Verulis le

troisiesme des ides de may fan MCLXXXIIII et troisiesme annee de son ponti-

fical contenant la mesme cause que les susdites“ (J-L. 9719) „y etant de surplus

exprime l’abbaye de Saint-Agnian, l’abbaye de Quarante, l’abbaye d’Allet, l’abbaye

de Saint-Policarpe, l’abbaye de Fontcaude, le prieure de Saint-Eugene, le village

del Yerral, le village d'Albieres et le lieu de las Egues. Contient aussy de sur-

plus confirmation de la transaction faite entre Bringuier archevesque, prede-

cesseur de Bernard, archevesque de Narbonne, a quy les lettres furent dressees

par Sa Sainetete, et noble femme Ermengarde, viscomtesse de Narbonne, sur la

porte et tour episcopate, la moytie du movs d’octobre et moytie des leaudes, con-

formemant a ladite transaction, avec ample pouvoir audit archevesque de Narbonne
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- (1181—So) 1

;. — (1182—85) IY 26 2
). — (1182—85) V 3 3

).
—

J-L. 15266. — Urban III. 1185 *). — 1185 s
). — Clemens III. J-L.

16316 (s. Anhang) Orig. Coll. Baluze 380 Xr. 22 Paris Bibl. ATat.
— Clemens III. 1188 VI 10 (J-L. 16577) (s. Anhang). — Celestin

III. (1191—97) VII 21 6
).

de faire l’office dans son esglise en pontiffieal a la solemnity des messes aux jours

de la Nativite Nostre Seigneur, aux festes de Saint-Estienne et de l'octave de la

Noel, le jour des Roys, Purification Nostre Dame, dimanche des Rameaux, Judy

sainet, Sanmiedy sainct, Pasques et aux deux jours suivans, Assension, aux troys

festivites de Nostre Dame, Nativite Saint-Jean, solemnites des apostres et princi-

palles festes de Pesglise, aux dedications des esglises, consecrations des evesques,

ordonnances des prestres et en Pan de sa consecration, enjoignant aux prestres

de ladite esglise de luy obeyr pour ce regard et en toutes autres choses raison-

nables, comme plus a plain est eontenu dans lesdites lettres" (Inventar von 1639

vol. II f. 59'. Vg). Gallia Christiana VI 57).

6) „Lettre de Lucius troisiesme dressante a Pevesque de Nismes, oil il est

dit que, quoy que Pabbe de Saint-Paul de Narbonne ne puisse instituer ny rejetter

un chanoine en ladite esglise sans le consantement de Parchevesque de Narbonnei

ne'anmoings ledit abbe ayant faict le contraire, Sa Sainctete donna pouvoir audit

evesque de Nismes de revoquer le tout quv seroit faict au contraire par le dit

abbe au prejudice duait arcbevesque“ (Inventar von 1639 vol. II f. 117').

1) „Lucius III Aucun prestre soumis k Parchevesque se faisant religieux

ne pent apporter le bien d’eglise ailleurs sans le consantement de Parchevesque"

(Inventar von 1639 vol. II f. 15).

2) „Lettres apostoliques du pape Lucius troisiesme" (Ms. quatriesme) „par

lesquelles il concede a Parchevesque de Narbonne de pouvoir disposer a sa volonte

de l’esglise de Saint-Pierre del Cla, ensemble de la chapelle construite dans le

pallais viscomtal de Narbonne, comme plus a, plain appert desdites lettres dattees

du sixiesme des calendes de may" (Inventar von 1639 vol. II f. 522' j.

3) „ Lettres de Lucius troisiesme du cinquiesme des nones de may, dressantes

a l’abbe et chanoines de Saint-Paul de Narbonne, leur disant avoir apprins par

escriptures puldiques leur esglise appartenir au droict et propriety de l’esglise

de Narbonne et subjecte a Pordonnance d'icelle, a cause de quoy il ne leur estoit

permis, d’instituer ny rejetter tin chanoine ny faire dispositions canoniquement,

vendre ny aliener les biens de Pesglise sans le eonsentement de Parchevesque de

Narbonne, partant il leur enjoiguoit de prester obeissance audit archevesque,

cassant et annullant tout ce qu’ils avoint faict rontre la teneur des lettres du
pape Alexandre son predceesseur, leur prohibant de rien faire sans le conseil

dudid archevesque et de ses successeurs" (Inventar von 1639 vol. II f. 117').

1) „Lrbain III 1165 defense a Pabbe de Sainct-Pons d’usurper a Parcheves-

que de Narbonne les esglises de son diocese par puissance seculiere et de rece-

voir les excoinmunies du dit archevesque" (Inventar von 1039 vol. II f. 15).

5) „L'rbain III 1185 recommandation a Guillaume abbe de Saint-Paul et a

ses freres de vivre selon ia regie monacale" (Inventar von 1639 vol. II f. 16).

6) „Extrait des lettres du pape Celestin troisiesme du doutziesme des

calendes d’aoust, dressantes a l'evesque d'Elne et Pabbe de Montpelier
,

leur

comettant par icelles la faction, inquisition et preuve des causes y exprimees quy
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Chapitre Saint-Just et S a i n t - P a s t e u r de
Narbonne. Coll. Doat 55 Paris Bibl. Nat. — Lucius III. J-L.

14775. — Celestin III. J-L. 16731.

Chapitre Saint-Nazaire de Carcassonne. In-

ventar von 1564 (G. 68) mit Kopie von 1575, Inventar von 1718.

Der wiehtige Liber privilegiorum et regestrum unionuin von 32

Blattem (Pergamentchartular beginnend mit Hadrian IV. In-

ventar von 1564f. 2') ist verloren. Coll. Doat 65 Paris Bibl. Nat.

(Stein Nr. 789). — Urban IX. J-L. 5565. — Paschal II. J-L. 6451.

— Calixt II. 1119 VII 15 '). — Anastasius IV. J-L. 9856. — Ha-

drian IV. J-L. 9958. — J-L. 9967 2

).

Collegiate Saint-Paul de Narbonne. Coll. Doat

57 (Stein Nr. 2685), Coll. Baluze 82, Mss. lat. 12760 und 12761

Paris Bibl. Nat. — Urban II. J-L. 5482 3
). — Gelasius II. 1118

XII 15 4
).
—

E veche (Abb aye) d’Alet 5
). Coll. Languedoc 76 Ms.

lat. 11899. — Agapit II. J-L. 3670. — Leo IX. J-L. 4211 Kopie

s. XIII Paris Bibl. Nat. Coll. Baluze 380 Nr. 4. — Paschalis II.

J-L. 6158. — J-L. 6531. — Calixt II. J-L. 6701 Kopie s. XIII

Coll. Baluze 380 Nr. 15. — J-L. 6710. — Eugen III. 1145 (s. An-

ne regardent pas autremeut ledit arclievesque de Narbonne, partant n’en sera icy

faicte autre mention 1
* (Inventar von 1639 vol. II f. 118). — Die Urkunden Urbans

III. hoffte icb zu finden in dem Ms. Harleian 3570 London Mus. Brit. „Registrum

bullarum ad arcliiepiscopatum Narbonensem, liber olim Helnensis episcopi 11

,
aber

nach der Iiebenswurdigen Mitteilung von Herrn J. A. Herbert vom British Museum

enthalt dieses Papiermanuskript s. XV nur Abschriften von Stephan V. J-L. + 34G2,

Johann X. J-L. 3554, Urban II. J-L. 5417, J-L. 5688, Paschalis II. J-L. 5808,

J-L. 6157, Eugen III. J-L. 9719 und Hadrian IV. J-L. 10218. — Zu erwahnen

ist noch, dafi nach einer von dem Stadtarchivar Herrn Tissier in Narbonne ge-

fundenen Notiz 1673 alle Papsturkunden vor 1200 aus dem erzbischbfiichen Archiv

genommen seien.

1) Zitiert in Inventaires sommaires p. 123 zu G. 77 nach einem Registre

s. XVII v. 22 Blattem, aber dieses Register fehlt. Ygl. Robert Bullaire II p. 256

Nr. 444 nach dem Zitat in J-L. 9958.

2) Zitiert G. de-Vic Ckronicon ecclesiae Carcassonensis (1667) p. 72. JVegen

der Weihe der Kirche durch Urban II. 1096 VI 11 vgl. auch die Notiz in dem

Martyrologium s. Xil f. 154' Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 5256.

3) Die Urkunde stand auch im Registre I des Erzbischofs f. 49 (Inventar

von 1639 vol. II f. 115').

4) Vgl. Gallia Christiana VI p. 144. Daselbst werden auch Lucius III. und

Celestin III. erwahnt, die aber wold nicht fur Saint-Paul ausgestellt sind. Zitiert

danaeh auch bei Sabarthes Etude hist, sur Saint-Paul de Narbonne (1893) p. 303.

5) 1639 waren die meisten Urkunden im erzbischoflichen Archiv von Nar-

bonne (vgl. Inventar von 1639 vol. II f. 340).
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hang). — Alexander III. J-L. 10714 Kopie s. XIII Coll. Baluze

380 Xr. 17
').

Abba ye de Cannes. Coll. Doat 58, Ms. lat. 12760 Paris

Bibl. Xat. (Stein Nr. 808, 809). — Urban II. s. d. zitiert in Gela-

sins II. J-L. 6670®).

Abbaye de Lagrasse. Inventar von 1494. Livre verd

A s. XVI. Livre verd B s. XVI. Livre noir s. XVIII (Stein

Nr. 1820 und 1821), Ms. lat. 12857 v. 1677. Coll. Doat 66

3

).
—

Hadrian III. J-L. 3402 Kopie s. XVII Paris Bibl. Nat. Ms. lat.

5455 Nr. 2 J
). — Agapit II. J-L. 3656 Facsimile von 1855. —

Victor II. J-L. 4361 (s. Anhang). — Alexander II. 1061—73

(s. Anhang). — Gregor VII. J-L. 5223. — Paschal II. J-L. 6413

Orig. Coll. Baluze 380 Nr. 11. — Gelasius II. J-L. 6663 Orig. Coll.

Baluze 398 Nr. 12 3
). — Calixt II. J-L. 6718 Transsumpt Gregors

IX. Orig. und Kopie s. XIII Coll. Baluze 380 Nr. 39 und 40. —
J-L. 6719 Orig. Coll. Baluze 380 Nr. 14. — J-L. 6720. — 1119

—24 6
). — Hadrian IV. J-L. 10405. — Alexander III. J-L. 10896

Orig. (H. 16). — J-L. 12988 Orig. Coll. Baluze 380 Nr. 18. —
Lucius III. J-L. 15035 Orig. Coll. Baluze 380 Nr. 19.

Abbaye de Fontfroide. Inventar s. XVII (H. 211)

7

).

Coll. Doat 59. — Eugen III. 1147 X 4 s
). — Alexander III. 1162

1) Ed. Gallia Ckr. VI Instr. 109 „ex autographo ecclesie Alectensis".

2) Auch diese Urkunde war 1639 (Inventar vol. II f. 219) im erzbischottichen

Archiv.

3) Ferner sind Urkunden kopiert im Ms. lat. 5455, 12761, 12857, Coll. Doat

66—68 und 71 Paris Bibl. Nat. und in einem kleinen Bullaire s. XVII in Per-

pignan Arch. Dep. B. 2 (Stein Nr. 1823— 1826).

4) Das wird auch die Gallia Chr. VI 936 zitierte Urkunde Leos III. sein.

5) Transsumpt Gregors IX. Orig. Coll. Baluze 380 Nr. 38. Aus diesem

Transsumpt stammen dann eine Reibe von Ivopien. Die zitierte Vorurkunde Ur-

bans II. ist verloren.

6) Regest des Inventars von 1494 f. 9 (Robert Bullaire II p. 256 Nr. 443).

7) Von Privilegien des Cistercienserordens werden zitiert Innocenz II. J-L.

7537 (f. 1), Lucius III. J-L. 14990 (f. 1), J-L. 15118 (f. 2), Urban III. J-L. 15806
(f. 9) und J-L. 15807 (f. 9).

8) „Eugene III, 4 octobris 1147 prend le monastere de Fondfroide sous la

protection du Saint-Siege et la sienne avec tous ses biens, particulierement les

terres de Liviere, d’Ausson et Pradines. II anathematise ceux qui exigeront les

dixmes des terres que les religieux dudit monastere cultiveront propriis manibus

aut expensis comm’ aussi de la nourriture de leurs troupeaux. Donne a Auxerre

de son pontificat le 3e “. Vgl. II. Faure Notes et documents sur les archives des

hospices a Narbonne (1886) vol I p. 188 aus dem Inventar s. XVII f. 1'. Gallia

Christiana VI p. 200.
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VI 27 '). - (1162-65) vn 17 2

). — (1177) X 6 (s. Anhang). —
(1177) X 6 3

). — Celestin III. 1195 V 5 4
).

Abba ye de Saint-Hilaire. Memoires des antiquites

s. XVII (H. 201). Coll. Doat 71, Coll. Baluze 81 und Ms. lat.

13845 Paris Bibl. Xat. — Benedict VII. J-L. 3812 = J-L. 3850.

— Calixt II. J-L. 6833.

1) „5 kal. iuillet (Alexandre III) anammatise ceux qui troubleront le mona-

stere, qui retiieront les religieux fugitifs, qui usurperont ses biens, qu’il exempte

des dixmes et premices, scavoir des terres que les religieux cultiveront propriis

manibus aut expensis comm’ aussi de la nourriture de leur betail, prend ledit

monastere sous la protection du Saint-Siege avec les granges de Pradines, Poniols,

Benediction Dieu, le champ de Matafer et de Liuiere, les possessions d’Ausson,

Montredon, Roussilon et Sainte Croix. Bonne a Montpelier de son pontificat le

3 e “. (Inventar s. XVII f. 2). Nach dem Inventar zitiert auch E. Cauvet Etude

historique sur Fontfroide (Montpellier 1875) p. 243 die Urkunde, aber mit 5 kal. iuin.

2) „16 kal. aug. 1159 (Alexandre III) exhorte les archevesque de Narbonne

et l’eveque d’Elne d’ empecher que leurs diozesains n’exigent du monastere les

dixmes des terres qu’il cultive. Donne a Montpelier 1
* (Inventar s. XVII f. 2).

3) „2 non. octobris 1159 (Alexandre III) commando a l’arebeveque de Nar-

bonne et a ses suffragans d’excommunier ceux de leurs dioceses de quels les

abbes et religieux se pleindront pour les avoir maltraittes on enleve quelque

chose de leur bien, voulant que cette excommunication aye lieu iusqu’aux satis-

faction. Donne a Venise“ (Inventar s. XVII f. 1').

4) „Vidimus d’une liulle de Celestin III de Pan 1195 par laquelle Sa

Sainctetd ordonne que la regie de Sainct-Benoit seroit en tout temps inviolablement

observee dans le monastere de Fontfroide, conformant auxdits religieux tous les

biens a eux donne's ou autrement par eux acquis en quelle sorte que ce fut, qui

etaient les biens suivants, savoir la grange de Pradines, la grange de la Bene'-

diction-Dieu, le champ de Malefer, le pre de Liviere, les possessions de Montredon,

les possessions d’Alsonne, les olivettes et possessions de Roussillon, la grange

d’Auterive, la grange del Terral, le fief de Pech Esteve, la grange de Sainte-

Eugenie, le fief de Rieufraut et de Bouquecert, la grange de Gaussan, le fief de

Genegals, de Vedillan, de Coursan et de Tauran avec toutes leurs appartenances,

libertes et franchises, les rendant quittes et immunes du payement de la dime et

premisse de leur bdtail ensemble de leurs terres, les tenant a leur main, per-

mettant a l’abbe dudit monastere de se faire benir par tel eveque que bon lui

semblerait, si toutefois telle benediction lui etait deniee par l’eveque dans la

paroisse duquel est fonde ledit monastere, et que il in le dit monastere ne serait

tenu rien payer pour la consecration des autels ou des eglises ou pour les saintes

huiles, mais que le tout serait faict gratuitement par l’eveque dioeesain“ (Inventar

des erzbischoflichen Archivs Narbonne von 1639 vol. Ill f. 113'). Nach dem In-

ventar s. XVII f. 2 wurde die Urkunde ausgestellt: 3 non. may, donmi an Latran,

de son pontificat le 5<>. Nach einem anderen Inventar s. XVIII (Bibl. Comm. Ms.

259) befand sich im Klosterarchiv auch eine Kopie von Alexander III. J-L. 12361

(Saint-Michel de la Cluse). Das Inventar von 1699 in Paris Bibl. Nat. Ms. francais

8661 habe ich noch nicht gesehen.
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Departement de la Lozere.

Chapitre de Mende. Inventar von 1768. Cliartalar:

^Compositions Nr. 6" s. XIV (G. 632) von 10 Blattern. — Calixt II.

J-L. 7025 Comp. s. XIV f. 4', Kopie von 1671 V 27 (aus Kopie

von 1524 IX 12).

Prieure de Langogne. Silvester II. J-L. 3931 (s. An-
hang).

Prieure d’Ispagnac. Innocenz II. J-L. 8228 fur

Aurillac mit III kal. marcii Ms. s. XV (H. 140) f. 2.

Departement de l’Aveyron.
College de Rodez (Prieure du Monastier en Gevau-

dan). Inventar von 1725. Chartular s. XVI in 3 Banden (Stein

Nr. 2005). — Von Urkunden fur Saint-Victor in Marseille 1

)
sind

da: Johann XVIII. J-L. 3963 Kopie von 1294 IV 2 (aus Trans-

sumpt Nicolaus’ IV. von 1289 II 9). — Calixt II. J-L. 7063 Kopie

s. XII. — Alexander III. (1170) V 20 Orig. (s. Anhang). — J-L.

12548 Orig. (s. Anhang). — Clemens III. J-L. 16293 Chartular

s. XVI vol. I f. 76.

Eveche de Rodez. Inventar von 1478 VI 15 2

). — Alex-

ander III. J-L. 11793

3

). — Lucius III. (1182—83) V 23 Orig. (s.

Anhang). — (1182—83) V 25 Orig. (s. Anhang).

Chapitre de Rodez. Urban II. J-L. 5805 Orig. *).
—

Eugen III. 1147 X 12 Orig. (s. Anhang). — Alexander III. 1162

VII 11 Kopie s. XIV (s. Anhang). — (1170) V 18 Orig. (s. An-
hang). — (1160—76) VI 27 Orig. (s. Anhang). — Lucius III. (1183)

I 25 Orig. (s. Anhang).

Chapitre de Vabres. Coll. Doat 148 (aus dem ver-

lorenen Chartular) Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 3999). — Paschal II.

1116 IV 12 (s. Anhang). — J-L. 6521.

1) Die in Inv. soinm. Serie D. 377 zitierte Kopie von Paschalis II. fur

Saint-Victor war nicht aufzufinden.

2) Die Chartulare s. XV (Stein Xr. 3222 und 3223) enthalten keine Papst-
urkunden.

3) Uberliefert in den in vielen Exemplaren erkaltenen Episcopi Rutkenenses
des Ant. Bonal z. B. Ms. frangais 2037, 2638 und 11644 Paris Bibl. Nat.

4) Dazu Kopie s. XIV und Kopie s. XVIII. Im „Inv. des copies des tiltres

des archifs du thresor de Rodez envoyez a Paris le 18° decembre 1666“ (Coll. Doat 1

f. 180 Paris Bibl. Nat.) heiBt es „Bulles du pape Clement par lesquelles il permet

a Hugues comte de Rodez de tenir chapelles en ses maisons et y faire dire messe,

du XII kal. februarii, de son pontifficat anno III, environ 1191“, aber ich habe
niclits von dieser Urkunde gesehen.
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Abbaye de Bonnecombe. Inventar von 1777. Coll.

Boat 138 (Stein Nr. 519). — Alexander III. J-L. 13340 (s. Anhang).

Abbaye de Bonneval. Coll. Doat 140 (Stein Nr. 532)

Paris Bibl. Nat. „Pieces remises an senechal de Rouergue“ s. XVI
Montauban Arch. Dep. A. 113. — Alexander III. J-L. 10751 (s.

Anhang). — Lucius III. J-L. 15248 (s. Anhang). — J-L. 15249

(s. Anhang). — J-L. 15470 *). — J-L. 15472 (s. Anhang).

Chapitre de Conques. Inventar s. XV (G. 420). Coll.

Doat 143 und 144 (Stein Nr. 1044). — Gregor VII. J-L. 5267. —
Calixt II. 1119 VII 17 (s. Anhang). — Urban II. J-L. 5802 Kopie

s. XII (G. 410). — Paschal II. J-L. 6218 Falschung s. XII (G. 410 ’).

— Eugen III. J-L. 9729 Registre des litres du prieure de Sainte-

Foy de Peyrollieres s. XVII (1603 III 23) f. 1 Toulouse Arch.

Dep. Serie D. 52. — Die Coll. Doat 11 f. 1 aus dem Orig. in

Conques 1667 III 3 kopierte Urkunde Calixts III. J-L. 14498 fur

S. Fides in Schlettstadt ist nicht mehr im Fonds.

Abbaye de Nant. Coll. Doat 149 (Stein Nr. 2663). —
Innocenz II. J-L. 7710 Kopie von 1724 I 10 Nimes Arch. Dep.

G. 39.

Abbaye de Sylvan e s. Chartular s. XII 3

). Coll. Doat

150 (Stein Nr. 3795). — Paschalis II. J-L. 6254. — Innocenz II.

J-L. 8097. — Eugen III. s. d. — Anastasius IV. J-L. 9929. —
Alexander III. J-L. 10717. — J-L. 10718. - J-L. 10735.

Prieure de Millau. Urban II. (1095) IV 7

4

). — Ha-

drian IV. (1157) VI 10 *). — Alexander IH. (1170) VI 12 B

).

Abbaye de Nonenque. Wegen des Chartulars vgl.

1) Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus arelii-

episcopis episcopis et dilectis filiis abbatibus prioribus et aliis ecclesiarum prelatis,

ad quos littere iste peruenerint, salutem et apostolicam benedictionem. Audiuimus

et audientes (folgt das bekannte Zehntenprivileg). Dat. Verone VI id. nouembris

(Kopie von 1607 IV 30 in Coll. Doat 140 f. 68). Zu dem Fonds vgl. auch Papst-

urkunden in Frankreieh III p. 9 unter Abbaye de Bonnevaux.

2) Das Original der Erneuerung durck Gregor XI. von 1372 XII 12 ist ver-

loren (Inventar s. XV f. 2). Die Urkunde steht auch im Keg. Avin. 187 f. 414

und Reg. Vat. 283 f. 209 im Vatikanischen Archiv.

3) Ist jetzt publiziert von Verlaguet, cure von Xotre-Dame de Vane bei

Rodez; es enthalt die samtlichen Papsturkunden.

4) Ed. J. Rouquette Histoire du prieure et de la paroisse Xotre-Dame de

l’Espinasse de Millau (Villefranche 1866) p. 423 aus Kopie im Kommunalarchiv

von Millau.

5) Ed. Rouquette p. 423 ebendaher.

6) Ed. Rouquette p. 424 ebendaher. Vgl. P. Kehr in Naehrichten 1902

p. 460 Xr. 5 und p. 461 Xr. 7 aus dem Register Urbans V.

Kg!. Ges. d. Wiss. Naehrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 2
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Stein Nr. 2750 und 2751. — Alexander III. vor 1162 V 3 1

).
—

1164 2

).

Ordre de Malte. Lucius III. (1184) XII 20 Kopie von

1356 III 18

3

).

Abbaye ou hopital d'Aubrac. Coll. Doat 72 und

134 (Stein Nr. 254). Ms. lat. 11899 f. 158 Paris Bibl. Nat. —
Alexander III. J-L. 10715. — 1162 *).

Die Kirche Notre-Dame de Beaumont (Diozese

Vabres) hatte Urkunden von Eugen III. J-L. 9609 und Hadrian

IV. J-L. 10716 (s. Anbang). Die Abtei L o c - D i e u besaB eine

Urkunde von Lucius III. (1184—85) IX 7

5

).

Departement du Tarn.

Chapitre cathedral d’Albi. Inventar von 1787.

Coll. Doat 105 (Stein Nr. 59). Bullarium sanctae ecclesiae Al-

biensis s. XVIII Albi Bibl. Comm. Ms. 1. — Sergius IV. J-L.

3967 c
). — Innocenz II. J-L. 7709 7

)
Ms. s. XII Bibl. Comm. Ms. 20.

Chapitre cathedral de Castres. Inventar von
1720. — Paschal II. s. d. zit. in Calixt II. J-L. 6970 Orig. Fonds
Carrere 1

). — J-L. 7094 Kopie von 1313 Coll. Doat 117 p. 56. —
Alexander III. J-L. 12629 (s. Anhang).

Chapitre collegial de Saint-Salvi d’Albi.
Calixt II. s. d.

8
).

1) Zit. Gallia Christiana VI p. 405. Vgl. Coll. Doat 140 f. 1413.

2) Zit. ebenda I p. 291.

3) Ed. Delaville Cartul. de Fordre de St. Jean I p. 46(3 Xr. 714 ohne diese

Uberlieferung.

4) Zitiert L. Servieres Histoire de l’eglise du Rouergue (1S74) p. 168 als

unterschrieben von 13 Kardinalen. Xach Innocenz IV. 1245 IV 2 (Coll. Doat 134

f. 70) hatte das Hospital Schutzprivilegien von Alexander HI., Lucius III. und
Celestin III.

5) Ed. Documents sur Faneienne abbaye de Loc-Dieu (1892) p. 75 aus einer

von mir nicht gefundenen Kopie von Etienne Cabrol.

6) Bullarium p. 1 aus Cencius. Ebenda p. 10 folgt dann Innocenz III.

(anno XV, ep. 188, wo Sergius IV. und die offenbar verlorenen Urkunden Calixts II.,

Innocenz II., Hadrians IV. und Alexanders III. zitiert werden (ed. Compayre
Etudes historiques (Albi 1S41) p. 295. — Vgl. auch Gregor VII. J-L. + 5308,
Wibert J-L. 3516 und die im Ms. Isidori Etymologia s. XIII f. 172' Paris Bibl.

Xat. iiberlieferten Urkunden Alexanders III. J-L. 11223 und J-L. 11224.

7) Dazu Kopie s. XVII und XVIII.

8) Ed. Nachrickten 1902 p. 512 Nr. 1 aus Reg. Lat. 21S f. 232 im Vati-

kanischen Archiv. Vgl. auch Gallia Christiana I 49 und danach H. Crozes Mono-
graphic de l’insigne collegiale de Saint-Salvi d’Albi (1857) p. 44. In Coll. Doat
113 f. 19 wird die Urkunde zitiert in einer Urkunde Bischof Wilhelms von Albi.
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Abbay e d’Ardorel. Innocenz II. 1138 l

). — Alexander

III. 1165 ‘).

Abbaye de Candeil. Inventar von 1739. Coll. Doat
17 und 114 (Stein Nr. 784). — Alexander III. J-L. 10878

'

2

).
—

Clemens III. J-L. 16243 3
).

Abbaye de Soreze. Calixt II. J-L. 6708. — Innocenz

II. J-L. 8359 (s. A ohang).

Depart ement de Tarn-et-Garonne.

Chapitre cathedral de Montauban. Inventar s.

XVIII (G. 401). Wegen der Chartnlare vgl. Stein Nr. 2501—2503.

Coll. Doat 89 (Stein Nr. 2500)
4
). — Eugen III. J-L. 8772.

Doyenne de Cayrac. Calixt II. J-L. 6698 und Inno-

cenz II. J-L. 8228 fiir Aurillac in Kopien von 1457 I 24 (G. 463).

Chapitre abbatial de Moissac 5
). Inventar des

E. Andurandy in Moissac Arch. Comm. JJ. 1. Zwei Reste von
zwei Chartularen s. XII (G. 569 Nr. 1 und 2). Vgl. Stein Nr. 2467

1) „Anno Domini M0C°XXXVIII° Innocentius papa II contirmauit et priuilegio

communiuit abbatiam beate Marie de Ardorello Cisterciensis ox'dinis, Albiensis

diocesis tunc, nunc uero Castrensis, Fulcone primo abbate tunc existente ibidem,

pontificatus ipsius Innocentii anno IX, prefatamque conlirmationem succedente

tempo ;e iterauit et ampliori gracia communiuit Alexander papa III, anno Domini

M°C°LXY°, pontificatus ipsius Alexandri anno VI 0 et in Montepessulano“ (Pergament-

blatt s. XV in H. 3). Vgl. auch Gallia Christiana I p. 79 und Instr. 14 (ex

chartario Ardorelli) und Revue du Tarn II (1S78— 79) p. 191.

2) Ed. Rossignol Monographies du Tarn I p. 327 aus Coll. Doat.

3) Ed. Rossignol I p. 364 aus Coll. Doat 115 f. 201 als Clemens VI. zu

1342. — Wegen des Blattes des Chartulars in Arch. Dep. vgl. Stein Nr. 783.

Nach dem Inventar von 1739 f. 48 war es ein Pergamentband von 175 Blattern

mit Urkunden von 1150— 1234. In Coll. Doat 17 f. 14 stelit Hadrian IV. J-L.

10260 aus Kopie von 1486 im Archiv von Candeil und f. 24 Alexander III. J-L.

11587 aus dem Chartular, beide fur den Cisterzienserorden. Auch Lucius III.

J-L. 1511S in dem Transsumpt Clemens’ V. war da. — Fiir das Kloster Segur
gab Nicolaus II. ein Privileg, J-L. 4448 Kopie s. XII Paris Bibl. Nat. Coll. Lan-

guedoc 193 Nr. 1. Die Ivirche S. Petri Ferranicen. Albensis diocesis soli

eine Urkunde Gregors VIII. gehabt haben (zitiert im Reg. Vat. 044 f. 315 und

648 f. 43' nach Innocenz III. 1210), ich babe aber fiber diese Kirche nichts er-

fahren konnen.

4) Das Chartidar G. 239 war nach Paris verliehen; so babe ich es nicht

gesehen.

5) Im Archiv war auch die bekannte Kreuzzugsbulle Sergius' IV. J-L. -f- 3972

in Kopie s. XI (jetzt Paris Bibl. Nat. Coll. Baluze 380 Nr. 2) und Kopie s. XVIII,

die noch vorhanden ist (G. 538). Vgl. dazu noch J. Lair Bulle du pape Sergius IV.

Lettres de Gerbert (Paris 1899).

2 *
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— 2469. — Johann XIX. J-L. 4100 Chartnlar s. XII 1

). — Gregor

VII. J-L. 5289. — Urban II. J-L. 5534 Kopie von 1274 2
). — J-L.

5585. — J-L. 5646 Chartnlar s. XII

3

). — Pasehalis II. 1107 VII
19 Kopie s. XII (s. Anhang). — £ugen III. J-L. 8877 Kopie s.

XII. — Alexander III. J-L. 11685. — Dazn Urkunden fur Cluny

:

Urban II. J-L. 5372 Kopie s. XII und Kopie s. XIII (aus Kopie

von 1208 IX 1), J-L. 5682 Kopie s. XII, Paschal II. J-L. 5845

Xaehzeichnnng s. XII, Kopie s. XII und Kopie s. XIII, Innocenz

II. J-L. 7548 Kopie s. XII, Clemens III. 1188 III 1 Kopie von 1279

IV 14").

Chapitre collegial de Saint-Antonin. Coll.

Doat 124 (Stein Xr. 3306). — Urban II. J-L. 5430. — Calixt II.

s. d. zit. in Alexander III. J-L. 12525 (s. Anhang). — (1159—79)

XI 28 Kopie von 1668 VI 5 (s. Anhang). — Lucius III. J-L. 15066

Orig. (s. Anhang).

Abbaye de la Garde-Die u. Alexander III. 1162 VI
19 (s. Anhang).

Abbaye de Grandselve. Inventar s. XVIII im Besitz

der Societe d’archeologie in Toulouse’). Wegen der Chartulare

vgl. Stein Xr. 1606—1611. — Innocenz II. J-L. 8219 Kopie s. XVII
Toulouse Arch. D4p. (College de Saint-Bernard Xr. 4bis

). — Alex-

ander III. (1159) V 10”). — 1162 VI 26 Orig. (s. Anhang).

1) Auch in der Clnonik des Aymeric de Peyrat s. XV f. 175 Paris Bihl.

Nat. Ms. lat. 4991 A.

2
)
Ebenda f. 5s'. — Kopie von l(i38 I 8 Toulouse Arch. Dvp. (La Daurade

Nr. 5).

3) Kopie s. XVI Toulouse Arch. Dep. (La Daurade Nr. 74).

4) Andere bekannte Urkunden fur Cluny. die das Repertorium des Andu-
randy noch verzeichnet, sind nicht mehr da z. II. Alexander 111. J-L. 11222 ed.

Bruel Recueil des chartes de Cluny V Nr. 4221 aus Kopie s. XII in Coll.

Bourgogne 78 Nr. 150 und Alischritten in Coll. Doat 128 f. 200' und 129 f. 40.

Die Urkunde Clemens' III. ist gedruckt Nachrichten 19o4 p. 451 Nr. 12 aus Kopie
von 1332 IV 23 im Staatsarchiv zu Schaffliausen. Mehrere Kardinalsurkundeu
gebe ieh im Anhange.

5j Das Original dieses Inventars war von 1685. Eine Kopie s. XIX ist im
Departementalarchiv.

6) „Bulle du pape Alexandre 3me portant confirmation de l’accord passe entre

Mr. 1‘ahhe et les religieux de Grauselve et Bernard evesijue de Toulouse, touchant

les dimes et premices des terres de leur labourage, la ditte bulle est dattee du
(,me Jes ides de may 1159 et cottce sur l'original Nr. 3“ (Inventar s. XVIII f. 2.

Vgl. R. Rumeau Notes sur l'abbaye de Grandselve p. 249). Das Inventar s. XVIII
zitiert f. 39 einige^Papsturkunden fur den Cistercienserorden, die aber nicht mehr
da sind. Unbekannt sclieint mir nur die „bulle du pape Clement III portant
mandement aux abbts de l'Ordre de Citeaux de defcndre sous peine d'anathcme
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Departement de la Haute-Garonne.

Eveche, puis archeveche de Toulouse. Inventare von

1646 und 1688. Wegen der Chartulare vgl. Stein Nr. 3860—3862.

— Johann XVIII. J-L. 3935 Kopie s. XII in „Droits et privi-

leges“ vol. I f. 338 (G. 343). — Celestin III. J-L. 16680 k Kopie

von 1191 XI (G. 407).

Chapitre m e t r o p o 1 i t a i n S a i n t - E t i e n n e de
Toulouse. Inventar von 1734 in 3 Banden, Inventar von 1630.

Wegen der Chartulare vgl. Stein Nr. 3863—3865. — Paschalis II.

1105 XI 8 1

). — Innocenz II. 1137 II 15 Kopie s. XIII (s. An-

hang). — J-L. 8225. — J-L. 8226. — Alexander III. J-L. 10739 2

).

— J-L. 11489. — Lucius III. (1184—85) IX 27 Orig. (s. Anhang).

—
- Clemens III. 1188 3

). — Celestin III. 1191 V 1 Orig. (s. Anhang).

Abbaye, puis chapitre abbatial de Saint-Sernin, a

Toulouse. Inventar von 1728 in 3 Banden. Chartular s. XII

jetzt im Departementalarchiv (Stein Nr. 3857). — Gregor VII.

J-L. 5305 a Kopie s. XVII. — Urban II. J-L. 5430a Orig.
4
).
—

J-L. 5501 Chartular s. XII. — J-L. 5658 Orig. 5
). — J-L. 5660

Orig. und Chartular s. XII. — Paschalis II. J-L. 5850 Orig. 8
).
—

J-L. 5961 Chartular s. XII. — J-L. 5962 ebenso. — J-L. 5963

ebenso. — Gelasius II. J-L. 6678 a Orig. ’). — Calixt II. J-L. 7121 a

a leurs religieux et freres convers d'aller a Jerusalem sous, pretexte de la croi-

sade. La ditte bulle est dattee du 9 des calendes de iuin 1188 et cottee sur

l'original Nr. 3.“

1) Zitiert Gallia Christiana XIII p. 75.

2) Orig. und Kopie sind verloren. Audi stand die Urkunde im „Livre rouge“

von 463 Bl. f. 7 (Inventar von 1734 vol. I f. 53').

3) n Bulle du pape Clement III de Pan 1188 contenant inhibitions de donner

sentence d’excommunication contre le chapitre sans cause evidente, et s'il y a

interdit general, Sa Saintete permet audit chapitre de recevoir aux divins offices

leurs prebendiers a moins qu’ils ne sovent excommuniez, les portes estant fermees

et de chanter a basse voix comm’ aussy d’ensevelir les corps des deffunts sauf le

droit des autres eglises
44 (Inventar von 1734 vol. I f. 53'). Eine ebenda f. 126

verzeichnete Urkunde Clemens’ II. von 1053 gehort zu einem spateren Clemens.

Von den C&tel Memoires de l'histoire du Languedoc p. 867 und 875 erwalinten

Entseheidungen Gregors VII. und Urbans II. ist nichts erhalten.

4) Dazu Kopien s. XIII, von 1617 I 30 und s. XVII.

5) Dazu Kopie s. XVII, und die Urkunde steht auch im „Livre des sindics
44

s. XV vol. 1 f. 1 (das ist oft'enbar das Ms. bei Stein Nr. 3858).

6) Und Kopie s. XII. In Coll. Baluze 75 f. 281 „ex veteri codice ms. bi-

bliothecae Mazarine 14

.

7) Und Kopie von 1648 III 23.
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Kopie s. XIII 1

). — Innocenz II. J-L. 8215a Orig.
2
). — Alexander

III. J-L. 11621 a Orig. — J-L. 11621/3 Orig.

3

). — J-L. 12690 a

Orig. 1
). — (1174—76) III 13 Orig. (s. AnhaDg). — Lucius III.

J-L. 14805 Chartular s. XIII. — J-L. 15266 « Orig. — Dazu fur

Saint-Caprais in Agen LTrban II. J-L. 5648 a Kopie s. XIII (s. An-

hang) und Alexander III. J-L. 11621 y Kopie s. XIII (s. Anhang)'
1

).

Prieure de Notre-Dame de La Daurade a Tou-
louse. Inventare von 1660 und 1684. — Clemens III. J-L. 16526

Orig.
6
). — Yon ITrkunden fur Cluny ist noch da Urban II. J-L.

5534 (J-L. 5733) in Kopie von 1638 I 8, J-L. 5372 und 5676 in

Kopie s. XVII, Pascbalis II. J-L. 6049 Kopien von 1308 und von

1638 I 8, beide auch in Kopien s. XVI und von 1527 X 10 (aus

Kopie von 1313 II 2), Lucius III. J-L. 14621 Kopien s. XV und

s. XVII 7

)-

Abbaye de Bonnefont. Eugen III. 1152 zit. Gall.

Chr. I 1115. — Alexander III. J-L. 11220. — Wegen des Char-

tulars vgl. Stein Nr. 523.

Abbaye de Boulbonne. Inventar s. XVIII (des archives

de Foix) Bibl. Comm. Ms. 638. Coll. Doat 17 und 83—86 (Stein

Nr. 565). — Lucius III. J-L. 14694. — J-L. 14703 (s. Anhang).

— Urban III. J-L. 15680. — J-L. 15683 (s. Anhang). — (1186)

X 31 (s. Anhang). — Clemens III. J-L. 16280 (s. Anhang). —
Celestin III. (1191—98) s. Anhang. —

Abbaye deCalers. Alexander III. 1165 VII 21 8

).

Ordre de Malte. Der Fonds ist von Delaville le Roulx

fur sein Cartulaire general de Iordre des Hospitaliers de Saint-

Jean de Jerusalem (Paris 1894) ausgebeutet worden; einige Uber-

1) Vgl. auch J-L. 7003 (Paris Bibl. Nat. Coll. Moreau 51 f. 49 aus Kopie

von 1283 X 6 in archivio eastri sancti Angeli).

2) Und Kopie von 1500 XII 19.

3) Und Kopie von 1617 II 15.

4) Kopien s. XIII, von 1500 XII 19 und 1634 XII 23.

5) Nach dem Inventar von Saint-Etienne von 1630 f. 15' stand Urban II.

J-L. 5660 auch in dem Chartular von Saint-Etienne von 293 Bl.
:

Jncipit privi-

legium Karoli“, aber dieses Chartular ist verloren.

6) Und Kopien von 1527 X 10, 1581 VIII 17 und s. XVI. In Coll. Doat 73

p. 230. Eine Kopie von 1313 ist verloren.

7) AuBerdem «ind noch einige Kopien fur verschiedene benachbarte Kloster

da, z. B. Chirac, Joncels, Saint-Guilhem, Saint-Pons, die ich bei den betreffenden

Urkunden verzeichne.

8) Zitiert Gallia Christiana XIII p. 221. Daher nahm C. Barriere-Flavy

L’abbaye de Calers (Toulouse 1887) p. 101 offenbar sein Zitat. Vgl. auch Ms.

lat. 12774 p. 326 Paris Bibl. Nat.



Papsturkunden in Frankreich VII. 23

lieferungen ihm aber sonst bekannter Urkunden hat er wohl iiber-

sehen. Ich verzeichne nur die Templerurkunden: Hadrian IV.

(1155) IY 27 Orig.
1
). — Alexander III. (1165) VIII 11 Orig. (s.

Anhang). — (1170) Y 10 Orig. (s. Anhang). — (1175) IX 26 2
).
—

(1159—79) XI 11 3
). — Lucius III. (1182—83) V 17 (s. Anhang).

— (1184—85) X 30

4

). — Urban HI. (1186—87) IY 28 Orig. (s.

Anhang). — Celestin HI. 1102 V 9 ').

Die wichtige Bib. Communale in Toulouse enthalt

namentlich das Ms. 590 r Privileges de l’eglise de Chartres" s. XY
(Stein Nr. 886), das neben vielen bekannten eineg anze Reihe un-

gedruckter Urkunden fur Chartres enthalt: Honorius II. (1125—29)

HI 15, Lucius H. 1144 IV 5, Alexander IH. 1168 X 9 (J-L. 14225),

1177 VI 9 (J-L. 12866 a), 1178 VII 18 (J-L. 13085 «), (1166-79)

V 22, (1179) III 5 (J-L. 13317 a), (1179) V 22, Lucius III. (1183)

1 16 (J-L. 14818), 1183 XII 11, (1184—85) VIII 23 und Clemens IH.

1190 VI 4 (J-L. 16503), die ich im Anhang gebe. — Die SchloB-

bibliothek von Merville bei Toulouse (vgl. Douai Manuscrits

du chateau de Merville 1890) enthalt die „Confirmationes statu-

torum et libertatum ordinis Premonstratensis" s. XIII, wo neben

bekannten Urkunden (z. B. J-L. 12583, aber mit Dat. Anagnie XVI
kal. iunii, Alexander III. (1160-76) IV 30, (1171—81) V 10 und

(1171—81) V 14 kopiert sind (s. Anhang).

1) Adrianus episcopus senius seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archi-

episcopis episcopis et dilectis filiis abbatibus principibus atque aliis Dei
|

fidelibus,

ad quos littere iste peruenerint, salutem et apostolicam benedietionem. Sicut sacra

enangelii (wortlich wie Papsturkunden in Frankreich IV p. 114 Nr. 34). Dat. Rom.

apud sanctum Petrum V kal. maii (B).

2) Kopie von 1454 III 23. Vgl. Nachrichten 1S99 p. 392 Nr. 9.

3) Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archi-

episcopis episcopis et dilectis filiis abbatibus prioribus arehidiaconis decanis pres-

byteris et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos littere iste peruenerint, salutem et

apostolicam benedietionem. Audiuimus et audientes (das bekannte Zekntenprivileg).

Dat. Anagnie III id. nouembris (Kopie s. XIII).

4) Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archi-

episcopis episcopis et dilectis filiis abbatibus prioribus et aliis ecclesiarum prelatis,

ad quos littere iste peruenerint, salutem et apostolicam benedietionem. Religiosos

uiros fratres domus milicie (wie J-L. 14740). Dat. Veron. Ill kal. nouembr.

(Kopie von 1291 IX 4).

5) Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fratribus archi-

episcopis episcopis et dilectis filiis abbatibus prioribus arebidiachonis decanis

presbyteris et aliis ecclesiarum prelatis, ad quos littere iste peruenerint, salutem

et apostolicam benedietionem. Audiuimus et audientes (folgt das bekannte

Zehntenprivileg). Dat. Lateran. VII id. maii, pontificals nostri anno secimdo

(Kopie von 1270 IX 1).
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Departement de 1 ’ A r i e g e.

Archives de la Tour ronde. Inventar von 1760.

Coll. Doat 61. — Eugen III. J-L. 9350 Chartular s. XII f. 203

Bibliothek der Societe d’archeologie de Montpellier (Stein Xr. 1373).

Chapitre episcopal de Couserans. Coll. Baluze

20. — Celestin III. J-L. 17284 (s. Anhang).

A b b a y e d e [L e z a t. Chartular s. XIII Paris Bibl. Xat.

Ms. lat. 9189. Coll. Doat 98—102 (Stein Xr. 2096 und 2097). —
Johann XV. J-L. 3850').

A b b a y
r e de Saint-Volusien de Foix. Die Gallia

Christiana XIII Instr. 91 gedruekte Erkunde Honorius’ III. 1224

XII 6 zitiert Vorurkunden von Alexander III. und Urban III.

Im Archiv des Herzogs von Levis-Mirepoix auf Leran be-

finden sich Papiere der Karthause Arviere (Ain), unter denen

Lucius II. J-L* 8591 (s. Anhang) in Abschrift s. XVIII erhalten ist.

Departement des Pyrenees-Orientales.
E v e c h e d ’ E 1 n e. Wegen des verlorenen Chartulars s. XII

vgl. Stein Xr. 1250. — Romanus J-L. 3515.

Collegiale Xotre-Dame de la Real. Celestin

III. 1194 -).

Collegiale Saint-Paul de Eenouillet. Inventar

von 1690 (G. 467)
3
). — Sergius IV. J-L. 3975 4

)
Coll. Doat 55,

Ms. lat. 12761 f. 436 Paris Bibl. Xat.

Prieure del Camp. Alexander III. J-L. 10999.

Abbaye Sainte - Marie d ' Arles. Coll. Baluze 108

und 117 Paris Bibl. Xat. — Johann XIII. J-L. 3734. — Silvester

II. J-L* 3937 („P. Siluester seruus seruorum Dei. Omnibus archi-

cliachonis episcopis etc. Est fere omnimude Jacerata pro[iter uetostatem “

(Coll. Baluze 117 f. 267)). — Sergius IV. J-L. 3977 5
).

Abbaye de Saint - Michel de Cuxa. Coll. Baluze
107 und 117 (vgl. Stein Xr. 1109—1112). — Agapit II. J-L. 3651

1) Ed. Bmel Recueil des ehartes de Hum III p. 165 Nr. 1950 ex Chartul.

Cluniac. li. 32 und Ms. lat. 3780 f. 1S6'.

2)
Zitiert Gallia Christiana VI p. 1113 und Coll. Languedoc 42 f. 251.

3) Zitiert keine Paptsurkunden vor 1317.

4) Die Irkunde war zuletzt ini erzbischottichen Archiv in Narhonne.

>) Die bei Stein Nr. 193 erwiihnte Abschrift des alten liber privilegiorum

ist ein Akt von 1601 II 27 mit Kopie einer Urkunde von 1250 VI 28, wo auch
Urban II. fiir Abt Wilhelm von Cluny zitiert wird (H. 52). Die Urkunden siud

auch gedruckt bei D. Francisco Monsalvatje y Fossas Monasterio di Santa Maria
de Arles (Olot 1896) p. 23 und 43.
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Kopie von 1680 IX 20 '). — Johann XIII. J-L. 8735 Kopie von

1679 YII 12 s
). — Sergius IV. J-L. 3973

3

). — Innocenz II. J-L.

7430 *).

Abba ye Saint - Martin de Oanigou. Chartular s.

XII

5

). — Sergius IV. J-L. 3976 Orig. Bibl. Comm. Perpignan. —
Alexander III. J-L. 10887 Chartular s. XII. — (H71) I 6 (s. An-

hang). — (1178—79) IV 22 (s. Anhang).

Im Archiv der Stadt Perpignan befindet sich der

rLivre vert mincur u
s. XIV (A. A. 4). wo vol. II f. 465 Gregor VII.

J-L. + 5257 und f. 466 Urban II. J-L + 5562 aus den angebliehen

Originalen im Archiv in Barcelona abgeschrieben sind. Aus diesem

Livre vert stammen dann die Kopien im „Liber estillorum“ s. XV
(Arch. Dep. B. 346) f. 43' und f. 157 und im „Regestrum XXXP
(s. XVI) f. 48 (ebenda B. 350) und Abschriften s. XVII in G. 38.

— Andere Urkunden fiir den Grafen von Roussillon sind noch

Eugen III. zitiert in Hadrian IV. J-L. 10468. Alexander III. J-L.

11235 und J-L. 11236, von denen Abschriften in der Coll. Baluze,

altere Uberlieferungen aber wohl im Staatsarchiv in Barcelona sind.

Departement des Hautes-Pyrenees.
Abba ye de l’Escaledieu. Inventar von 1715. —

Alexander III. zit. in Gregor VIII. 1187 X 31’’).

1) Aus Kopie von 16G2 XI 22 in BProcessus in archivio regii dominii* (ex

antiquissimo liltro pergam. von 126 Blattern f. 9 im Klosterarcbiv). Ed. Font

Histoire de l'abbaye de Saint-Michel de Cuxa (Perpignan 1882) aus Kopie von

1740 X 11 (aus Kopie von 1640 YII 4 in „ Liber diversas scriptures ad iurisdictionem

abbatis sancti Michaelis pertinentes continens“).

2) Aus Kopie von 1670 VI 10 in Liber diversas scriptures (aus Kopie von

1267 I 12). — Ed. Font p. S81 aus Kopie von 1740 X 10 (aus Kopie von 1670

VI 10). Die Urkunde stekt aueh im Registrant Clemens’ IV. a III f. 138 n. 19

Rom Vatik. Archiv Reg. Vat. 32.

3) Font p. 386 aus Kopie von 1740 X 1 (aus Kopie von 1671 IX 5).

4) Audi im Reg. Clemens’ IV. a III f. 137' n. 18 Rom Vatik. Archiv Reg. 32.

Ed. Font p. 393 aus Kopie von 1740 X 1 (aus Kopie von 1671 IX 5). Wolier

Font seine Kopien bekommen hat, vermochte ich nicht festzustellen. — Das Bitch

E. Delamont Histoire de la ville de Prades (1878) hat keine besonderen Angaben.

5) Fin Inventar von 1785 (Kopie eines Inv. von 1586) war 18S5 im Iksitz

des Obersten Puiggari (vgl. Comite des travaux historiques 1885 p. 160 Aum. 3).

F. Font Histoire de Saint-Martin du Canigou (Perpignan 1903) zitiert aus ihm

mehrere Urkunden Alexanders III., iiber die ich keine Angaben habe tinden konnen.

fiber das Inventar konnte mir niemand Auskunft geben. Die Urkunden sind aueh

gedruckt hei D. Francisco Monsalvatje y Fossas Monasterio de San Martin de

Canigd (Olot 1899) p. 208, 269 und 270 aus anderen Drucken.

6) Ed. G. Bascle de Lagreze Monographie de I’Escale-Dieu (Paris 1850)
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Abba ye de Saint-Savin de Lavedan. Inventar

von 1768. Wegen des Chartulars vgl. Stein Xr. 3562 and 3563. —
Alexander III. J-L. 11341 Orig. Pau Arch. Dep. (H. 148)'). —
Alexander III. (1171—80) VII 22 Orig. ebenda (s. Anhang). —
J-L. 13549. — J-L. 13579.

Hierher gehort vielleicht aucb die Urkunde Gregors VIII.

J-L. 16025 fiir de Caritate Fuliense, fur die ich keinerlei An-
gaben gefunden habe ).

Departement des Basses-Pyrenees.
Chap it re episcopal de Bayonne. Inventare s.

XVII. „Livre d’or“ s. XIV (Stein Xr. 371). — Paschal II. J-L.

6024 Livre d’or f. 2. — Celestin III. J-L. 17155 ebenda f. 31 3
).

Chapitre episcopal de Lescar. Wegen des Char-

tnlars vgl. Stein Xr. 2045. — Paschal II. J-L. 6390.

Abbaye de Saint-Savin de Lavedan. Vgl. oben.

Prieure de Sainte-Foi de Morlaas. Chartnlar

s. XII Paris Bibl. Xat. Ms. lat. 10936 (Stein Nr. 2607). — Gela-

sins II. J-L. 6666 Chartular f. 5. — Dazu f. 10 und 11 Lncins II.

J-L. 8621 fur Cluny 1

).

Departement des Landes.
Chapitre de D a x. Paschal II. J-L. 5833.

Abbaye de Saint-Sever. Wegen der Chartulare vgl.

Stein Nr. 3566—3570. - Gregor VII. (1085?) IV 25 (s. Anhang).
— Paschal II. J-L. 5951. -— J-L. 6066. — J-L. 6089 (s. Anhang).
— Alexander III. (1165) VIII 13 5

).

p. 104: „conservee dans les archives du couvent et aujourd’ hui usee par les siecles,

est eerite sur parchemin“.

1) Kopie von 1063 VII 17 ebenda. Ivopie s. XVI Tarbes Arch. Dep. II. 97.

J-L. nach Ms. lat. 12095 1. 345. Vgl. auch Ms. lat. 11899 f. 168 und Ms. lat.

12751 p. 079 (Kopie von 1637 VIII 16). Ed. Basde-Lagreze Monographie de
Saint-Savin p. 79.

2) Larcher Cartulaire de Comniinges s. XVIII (Archives Dep. F. 18) p. 25
zitiert die Lrkunde ebentalls ohne jede Angabe.

3) Auch in einem Fragment eines Chartulars s. XIII f. 1. Dazu Kopien
von 1037 VII 19, 1654 VII 31, 1694 VII 13, s. XVII und s. XVIII, alle aus dem
Livre d'or.

4) In H. 159 liegt ein Heft s. XVII von 10 Blattern mit f. 1 Innocenz II.

J-L. i927 und t. 1 Alexander III. J-L. 12813 fur die Praemonstratenser.

5) Ed. Buisson Historia sancti Severi I p. 106 als Alexander V. Eine ver-

lorene Lrkunde Paschalis’ II. wird zitiert. Ebenso zitiert Buisson I p. 161 Schutz-
privilegien von Alexander II. und Gregor VII. Die sind verloren, die Protektions-
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Abbaye de Sorcle. Wegen des Chartulars vgl. Stein

Nr. 3740. — Engen III. (1153) VII 7 (s. Anbang).

Departement da Gets.

Chapitre metropolitain d’Anch. Die wiehtigste

Quelle ist die Histoire de la Gascogne Mongaillards s. XVII in

Toulouse Bibl. Comm. Ms. 718. — „Livre noir“ s. XIII (Stein Nr.

255) '). — Urban II. 1097 X 28 (s. Anhang). — Calixt II. s. d.

zit. in Honorius II. 1127 VI 23 (s. Anhang). — Innocenz II. 1131

I 19 2

)
— (1132—37) I 30 (s. Anbang). — Celestin II. 1144 II 25 2

).

— Lucius II. 1144 III 23 2
). — Eugen III. (1148) IV 6 (s. Anbang).

— (1151) II 20 (s. Anhang). — Hadrian IV. 1155 V 24 2
).
—

(1155—59) V 26 (s. Anbang). — Alexander III. (1159—81) Livre

noir f. 105' 3
). — Celestin III. J-L. 17283 Kopie von 1731 II 3

(Chapitre de Jegun G. 89)
4
).

Chapitre cathedral de Condom. Chartular s. XIV
Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 5652. Chartular von 1784 (G. 61). Larcher

Cartulaire de Condom s. XVIII Arch. Comm. (Stein Nr. 1035

—

1036)
5
). — Gregor VII. J-L. 4981. — Alexander III. J-L. 10879

(s. Anhang). — (1160—76) VI 24 (s. Anhang).

Chapitre collegial de Jegun. Celestin III. J-L.

17283 Kopie von 1731 II 3.

Chapitre collegial de Saint-Orens d’Auch.
Die Urknnden stehen im Livre noir des Kapitels von Auch. —
Leo IX. J-L. 4318. — Urban II. J-L. 5647. — J-L. 5684. —
Paschal II. J-L. 5985. — Gelasius II. J-L. 6664.

Abbaye de Flaran. Alexander III. J-L. 10756 6

).

bulle Paschals II. ist J-L. 5951 (vgl. auch Buisson II p. 165). In H. 86 liegt

eine Art Inventar s. XVIII des Chartulars.

1) Das ist der sogenannte „Compilator“ , es fehlt aber der sogenannte

„Collector
u oder „alius Compilator“.

2) Hinter der TJrkunde Honorius’ II. sagt Mongaillard f. 330 (vgl. Brugeles

p. 107) „post hoc id ipsum confirmauit Innocentius II in bulla data XIV kal.

febr. MCXXX, et Celestinus II in bulla data VI kal. martii MCXL1II, et Lucius

II in bulla data X kal. april. MCXLIII, et Adrianus IV in bulla data IX kal. iunii

MCLV“, deren Originale 1612 samtlich im Kathedralarcbiv gewesen seien.

3) Ed. Cartulaire du chapitre d’Auch p. 75; eine verlorene Urkunde Ana-

stasias’ IV. wird zitiert.

4) Danach vvaren auch von Eugen III., Anastasius IV. und Alexander III.

Schutzprivilegien ausgestellt, die .jetzt verloren sind.

5) Das von Gallia Christiana II p. 955 erwabnte Privileg fur Abt Hugo,

ausgestellt urn das Jahr 1000, habe ich sonst nicht erwahnt gefunden.

6) Ed. P. Benouville et Phil. Lauzun L’abbaye de Flaran en Armagnac

(Auch 1S90) p. 43 aus Ms. lat. 12752.
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,

Abba ye de Gimont. Wegen des Chartulars s. XIII

(jetzt in Arch. Dep.) vgl. Stein Nr. 1575. — Eugen III. J-L. 9712

(s. Anbang). — Alexander III. J-L. 10716 (s. Anhang). — J-L.

10933. — Lucius III. J-L. 15262.

Abba ye de Lacase-Dieu. Inventar von 1749. —
Celestin II. J-L. 8472 (s. Anhang).

Prieure de Saint - Mont. Chartular s. XII Schlofi-

bibliothek von Saint-Germe (Gers) 1

). Ygl. Stein Nr. 3503 and
3504. — Calixt II. J-L. 7095.

Das Kloster Saint-Nielas de Nugarolo hatte Alex-

ander III. J-L. 11607 2

), die Abtei Berdoues (vgl. Stein Nr. 448)

ebenfalls eine Urkunde Alexanders III.
3

).

De parte ment de Lot et Garonne.
Wegen Saint - Caprais d’Agen vgl. p. 22 und fiir

Sainte-Livrade d’Agen vgl. Papsturkunden in Frankreich

VI p. 6 und p. 91 Nr. 53 4
).

Departement du Lot.

Eveclie de Caliors. Chartular s. XIV Bibl. Comm. Ms.

41. Coll. Doat 120 (Stein Nr. 729 und 730). — Urban II. J-L.

5573. — Paschalis II. J-L. 6025. — J-L.* 6092. — Calixt II.

J-L. 6721. — Celestin III. J-L. 17489 Chartular s. XIV (aus

Kopie von 1313 XII 1).

Abba ye de Figeac. Coll. Doat 126 (Stein Nr. 1325).

Wichtig sind auch die „Privileges du comte de Rouergue“ s. XV
Montauban Arch. Dep. A. 111. — Stephan II. J-E. + 2321. —
Paschalis I. J-E. + 2554. — Benedict VII. J-L. + 3785'). — Ur-

1) Dieses Chartular habe ich nicht gesehen.

2) Abschrift hei Mongaillard f. 840.

3) Zitiert Brugeles Chroniques d'Auch p. 207 als an Abt Arnald gerichtet,

ohne Datum. Gallia Christiana I 1020 zitiert zu Bardum (Berdona) Urkunden
von Lucius II. 1143 I\ 4, Eugen III. 1152 und Hadrian IV. mit der falschen

Datierung 11G2 X 6 (vgl. Ms. lat. 12752 p. 109 Paris Bibl. Nat., wo die Ur-
kunde Lucius’ II. zu 1143 IV 9 gesetzt wird).

4) Ein Fragment eines Chartulars s. XVII des Bistums Agen befindet sich

jetzt in Arch. Dep. G. 26. — Das Ms. 4 der Bibl. Comm. „Ad doctrinam dicta-

minum accedentes et dantes u
s. XIII hat nur eine Pieihe von Beispielen fur

Adressen aus papstlichen Schreiben.

5) Ed. Neues Archiv XI p. 387 aus Paris Bibl. Nat. Coll. Baluze vol. 269
f. 70 (ex archivio monasterii Fontensis in diocesi Caturcensi). — Die Urkunden
fur Figeac sind auch oft von spateren Papsten transsumiert worden; in den Ke-
gistem des Vatikanischen Archivs hat sich aber anscheinend keine derartige Ab-
schrift erhalten.
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ban II. J-L. 4- 5481. — J-L. 5607. — J-L. 5654. Kopie s. XII
Coll. Bourgogne 79 f. 12 Paris Bibl. Nat. — Eugen III. J-L. 8994

(s. Anhang).

Abbaye de Carennac. Vgl. Stein Nr. 790. — Alex-

ander III. J-L. 12482 (s. Anhang).

Prieure du Mont - Saint - Jean (Saint-Jean de Gour-

don). „Documenta" s. XYI Cahors Bibl. Comm., Salvat Chronique

du Quercy s. XVIII ebenda Ms. 63 und Dominici Hist, du Quercy
s. XVIII Montauban Arch. Dep. — Calixt II. 1120 II 23’). —
Hadrian IV. 1156 II 25 (s. Anhang

)

2

). — In Coll. Boat 2 f. 169

wird aus dem Arehiv von Leime zitiert
:

„Bulle du pape

Urbain II par laquelle il ordonne aux eveques de Cahors, Rodez
et Limoges de prester la main au recouvrement des biens qu’on

avoit ostes aux religieux de Ligiac et excommunier tons les deten-

teurs, II kal. martii, anno MXCV, pontifieatus domini Vrbani

anno V“, aber eine Kopie dieser Urkunde habe ich nicht gefunden;

auch nicht in Coll. Doat 124, wo die Urkunden aus Leime und
Lissac kopiert sind. Vielleicht handelt es sich um einen spateren

Urban.

Departement de la Gironde.

Arche veche de Bordeaux. Inventar v. 1732 (in G. 265

u. 266). Ein ..grand livre rouge" von mindestens 389 Blattern ist ver-

loren (Inv. von 1732 vol. II p. 582). — Alexander II. J-L. 4715.

— Innocenz II. J-L. 8015 Orig. — Lucius II. J-L. 8533 s
).
—

(1144) III 21 *). — Eugen III. J-L. 8910 Kopie von 1522 VI 27

Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 9131. — (1146) V 1 Orig. (s. Anhang).

1) Ed. Robert Bullaire I p. 212 Nr. 144 aus Salvat. Das Manuscrit franrais

6046 der Bibl. Xat. in Paris, wo f. 314 die Urkunde aueb steben soli, kenne ich

nur nacli der Angabe des Katalogs.

2) Ich bemerke noch, dab eine grofie Zahl der in den Iuventaires sommaires

zitierten Urkunden aus Drucken genommeu ist; diese Angaben sind also wertlos.

3) Kopie von 1521 VIII 27 Poitiers Arch. Dep. G. 156. Vgl. Papsturkunden

in Frankreieh VI p. 14 Anm. 3. Ed. Lopes L'eglise metropolitaine et primatiale

Saint-Andre de Bordeaux (1666) p. 147, (1882) vol. II p. 63.

4) „Bulle de Lucius II pape contenent permission a tous les pretres du

diocese de Bourdeaux des prendre en leur parrochies les oblations de ceux qui

se presantent a la confession et de ee qu’on presente aux nopces et purifications

des femmes et les autres clioses qui appartiennent a leur droit. XII kal. april.“

(Inventar von Saint-Andre von 1596 f. 46). Mit dem Regest ebenda f. 46 ., Bulle

de Lucius II pape contenent confirmation des octroyes aux de Saint-Andre et de

Saint-Seurin par les pappes ses predecesseurs roys princes et autres. Datum Roma

1503“ vermag ich nichts anzufangen.
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— Anastasius IV. J-L. 9876. — Hadrian IV. (1155) V 7 1
).
—

(1159) V 29 Orig. (G. 267)
2
).

Chapitre metropolitain Saint-Andre de Bor-
deaux. Inventar von 1596. Chartular s. 2s III (Stein Nr. 545.

Vgl. auch Nr. 546). — Urban II. J-L. 5800 Kopie s. XIII. —
Eugen III. s. d.

3
). — Anastasius IV. s. d. Kopie von 1623 XI 29 *).

— Alexander III. (1170) VI 3 5
). — J-L. 12230 Kopie s. XIII 6

).

— 1175 VI 30 (s. Anhang). — (1160—76) IV 26 Orig. (s. Anbang).

— J-L. 13008 Orig. — Lucius III. J-L. 14537 Kopie s. XIII 7

).

E veche et chapitre de Bazas. „Chronique“ ed.

Archives bistoriques de la Gironde XV (1874) zitiert Papsturknnden

von Urban II.. Calixt II., Innocenz II., Lucius II., Eugen III.

(aus „ Liber rubeus vetustissimus in archiviis capituli“ f. 2), Hadrian

IV. 1155 und Alexander III. 1162.

Chapitre collegial Saint-Seurin de Bor-
deaux. Inventar von 1732. Chartular s. XIII (Stein Nr. 548)

publiziert von J. A. Brutails (Bordeaux 1897)“). Die Urkunden
stehen samtlich in dem Chartular. — Alexander III. (1166—67)

III 22. — (1166-67) III 22. — (1170) V 8. — (1166-78) VII 18.

— (1159—81)"). — Lucius HI. J-L. 15338"). — Urban III. (1186

—87) V 3. — Clemens III. 1190 VI 28. — s. d.
10

).

1) „Bulle de Adriauus IV contenant confirmation d’une donnation faicte par

l’abbe et religieux de Sainte-Croix a Parchevesque de Botirdeaux de la moytie de

toutes les oblations de l’esglise de Soulac. Datum Rome apud sanctum Petrum

nonis maii“ (Inventar von Saint-Andre von 1596 f. 46).

2) Ed. Archives de la Gironde XXIII p. 3. — In G. 81 liegt ein Formelbuch

s. XV, wo f. 309' Johann XV. J-L. 3849 kopiert ist.

3) In einem Repertorium s. XVIII (G. 523) steht f. 8' das Regest: „Bulle

d’Eugene III confirmant au chapitre les privileges accordes tant par les papes

que par les roys“ und f. 25 „Confirmation de l'exemption de regale et autres

privileges par le pape Eugene 111.“

4) Ed. Archives de la Gironde XXV (1886) p. 103 aus dieser Kopie, die

wieder aus Kopie von 1460 II 19 genommen wurde. Die zitierten Urkunden
Innocenz’ II. und Lucius’ II. sind verloren.

5) Vgl. Lopes L’eglise metropolitaine de Saint-Andre (1668) p. 122, (1882)

p. 324. Danach war die Urkunde ausgestellt in Venedig, wahrend das Inventar

von 1596 f. 46 gibt: Datum Yerul. Ill nonas iunii.

6) Und Kopie von 1643 VII 24. Eine Kopie von 1561 IX 9 ist verloren

(Inventar von 1509 f. 459).

7) Eine Kopie von 1561 IX 9 ist verloren (Inventar von 1569 f. 459).

8) Das ist der „Petit Sancius“, der „Grand Sancius“ von 132 Bl. ist verloren.

9) Das Inventar von 1732 (G. 1588) zitiert die Urkunde zu 1175 nach einer

jetzt verlorenen Kopie. Vgl. auch die Xotiz von 1609 I 27 (in G. 1321), wonach
die Urkunde auch in dem Petit Sancius gestanden hat, aber diese Blatter fehlen jetzt.

10)

Vgl. Brutails p. 135 und p. 179.
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Abbaye de La Sauve. Inventar von 1621. „ Chartularius

maior“ s. XIII and „minor“ s. XIV Bibl. Comm. Ms. 769 und 770.

(Stein Xr. 1910 and 1911). Zwei Fragmente eines Chartulars s. XV
(H. 12) und ein Fragment eines Chartulars s. XV (H. 6). —
Calixt II. J-L. 7159 Ms. lat. 12751 Paris Bibl. Xat. — Innocenz

II. (1131) XI 12 Chartulare (s. Anhang). — Alexander III. (1164)

VI 11 ebenso (s. Anhang). — 1164 VI 11 ebenso (s. Anhang). —
1165 I 3 Kopie von 1553 VI 10 (s. Anhang). — (1165) VII 22

Chartular s. XHI (s. Anhang). — J-L. 11554 '). — 1169 XII 23

Chartulare (s. Anhang). — J-L. 14221 Chartulare (s. Anhang). —
Lucius III. 1184 IV 26 Nachzeichnung s. XII (s. Anhang). —
1185 VII 21 Chartulare s. XV (s. Anhang) 2

). — Clemens III. J-L.

16476 3
). — Celestin III. J-L. 17527 Orig. — Celestin III. J-L.

17535 Chartular s. XIII 4
).

Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux. Inventare

von 1754 und 1784. Chartular s. XVII (Stein Nr. 541). Mss. lat.

12666, 12751 und 12771 Paris Bibl. Nat. 5
). — Benedikt IX. J-L.

4108 Kopie von 1645 XI 15. — Urban II. J-L. 5790 Kopie von

1) Bei G. Saige et H. Lacaille Tresor des ckartes du comte de Bethel I

(Monaco 1902) stent diese im Annuaire-Bulletin (1867) II p. 12 aus cartul. du

comte de Rethel gedruekte Urkunde nicht.

2) Eine Kopie von 1613 VII 9 ist verloren (Inventar von 1621 f. 101')-

3) Das Ms. lat. 12751 hat p. 418 „Clemens papa III confinnat monasterio

Sylvaemaioris domum de Bellofonte cum pertinentiis suis, cellnlam de Ortoleya

cum ecclesia de Villanoua, locum de Montelauri etc. II idus martii, pontificatus

anno III (ex cartulario Sylvaemaioris)“, p. 577 „Breue Clementis pape III, quo

monasterio Sylvaemaioris confinnat donationem Artoleiae faetam ab Elya priore

et canonicis. Dat. II idus martii, pontificatus anno 111“ und p. 603 „ Bulla

Clementis pape III, qua Sylvaemaioris cenobio confinnat donationem cellarum

Bellifontis, Artoleiae et Montislauri. Dat. II id . martii, pontificatus anno III

(extat in tabulario Sylvaemajoris)“. Diese Erwerbung von Beliefont erwahnt auch

die Histoire de la Seauve-majour Ms. par Dom Etienne du Laura (im Kommunal-

archiv von La Sauve und Kopie davon im Kommunalarchiv zu Bordeaux, vgl.

auch Ms. fr. 19856 Paris Bibl. Nat.) p. 211 mit der Bestatigung durch den Pap st

1190.

4) Zwei Kopien s. XVI in H. 12, ebenda Kopie von 1693 IX 22 (aus Kopie

von 1507 II 22). Auch die Chartulare s. XV enthalten die Urkunde. — Cirot de

la Ville Histoire de l’abbaye et congregation de N. D. de la Grandesauve (Paris

1S44) zitiert II p. 365 verlorene Urkunden von Lucius III., Urban III. und Ce-

lestin III. nach den Zitaten hei du Laura p. 535.

5) Die anderen Chartulare (Stein Nr. 540 und 543) enthalten keine Papst-

urkunden. Das sogenannte ^premier cartulaire“ scheint verloren zu sein (vgl.

Arch. Dep. C. 4156). Das Chartular s. XVII ist publiziert 1892 in Archives

historiques de la Gironde XXVII mit einer groBen Zahl von Papsturkunden; es

erubrigt sich hier wohl zu jeder Urkunde diese Druckstelle anzugeben.
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1646 I 17. — 1099 VII 28 (s. Anhang). — Paschalis II. J-L. 5952

Chart. — Calixt II. J-L. 7031 = 7034 Kopie s. XVII and Chart. 1

).

— Honorius II. J-L. 7349 Kopien s. XII and XVII. — J-L. 7350

Kopie s. XII. — Alexander III. J-L. 10936 Kopie s. XII. — J-L.

10937 Kopie s. XII. — J-L. 10938 Kopie s. XII. — J-L. 10960

Kopie s. XII. — (1163—64) XI 22 (s. Anhang). — J-L. 10988

(s. Anhang). — (1163—64) XII 19 (s. Anhang). — (1163—64) XII

23 Chart.
2
). — J-L. 11007 Kopie s. XII. — J-L. 11008 Kopie

s. XII. — J-L. 11034 Kopie s. XII. — J-L. 11153 Kopie s. XVII
and Chart. — J-L. 11154 Kopie s. XII. — J-L. 11282 Orig.

3
).
—

J-L. 11314. — (1166—67) II 12 (s. Anhang). — (1166—67) II 13

(s. Anhang). — (1166—67) II 15 (s. Anhang). — J-L. 11454 Char-

tular. — J-L. 1 2500 4
). — J-L. 12501. — J-L. 12677 Chart. —

J-L. 12678 Chart. — (1166—79) VI 1 Orig. (s. Anhang). — J-L.

13267 Chart. — (1171—80) IX 22 Orig.

5

). — Lucius III. J-L.

14861 Chart. — J-L. 14864 Chart. — J-L. 15421 Orig. und Chart.

— Urban III. J-L. 15814 Chart. — Celestin III. J-L. 16758 Chart.

— J-L. 16945 Chart. — J-L. 16976 Chart. B
). — J-L. 16985 Kopie

s. XVII und Chart. — J-L. 16986 Chart. — J-L. 17426 Chart.

7

).

Prieure Saint-Pierre de La Reole. Chartular

s. XVII im Kommunalarchiv von La Reole (Stein Nr. 1891)").

Ms. lat. 12690 Paris Bibl. Nat. — Clemens III. J-L. 16321.

Abbaye de Saint-Romain de Blaye. Ms. lat.

12773 Paris Bibl. Nat. (Stein Nr. 497). — Innocenz II. J-L. 7678

(s. Anhang). — Hadrian IV. zitiert in Alexander III. J-L. 11612

1) Die voile Datierung steht auch Gallia Christiana II Instr. 279- Ed. auch

Archives hist, de la Gironde XXVI p. 43 aus dem Chartular.

2) Ed Archives hist, de la Gironde XXVI p. 78.

3) Ed. Archives hist, de la Gironde XXVI p. 79 aus dem Chartular.

4) ^Alexander papa tertius confirmauit Ruifato clerico capellaniam saneti

Macarii cum pertinentiis suis, sicut earn ad representationem abbatis sancte C’rucis

Burdegalensis de concessione uenerabilis fratris sui Willelmi Burdegalensis arclii-

episcopi canonice possidebat. Datum Ferentini VIII kal. iulii" (Ms. lat. 12GGG

f. 159. Vgl. auch Inventar von 1754 f. 4').

5) Ed. Archives hist, de la Gironde XXIII p. 4 aus von mir nicht gefundener

Kopie s. XVII.

6) Ed. auch Arch. hist, de la Gironde X p. 522, aber mit VII kal. aprilis.

7) Im Fonds liegt auch noch ein Auszug von 1751 IX 13 von Urban III.

J-L.* 15716 aus einem Pergamentchartular von Saint-Florent de Saumur.

8) Das Chartular ist besonders wichtig wegen der zahlreichen Abschriften

von Urkunden fiir Fleury (vgl. Recueil des chartes de l’abbaye Saint-Benoit-sur-

Loire par M. Prou et Al. Vidier Paris-Orleans 1900); ich habe die Urkunden
dank der Liebenswurdigkeit des Herrn Maire von La Reole in Bordeaux kopieren

kbnnen. Sie sind jetzt auch samtlich von Prou und Vidier publiziert.
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(s. Anhang). — Lucius III. s. d. ’). — Clemens III. J-L. 16518

(s. Anhang).

Abbaye de Saint-Pierre de Yerteuil. Alex-

ander III. 1179 Y 14 Kopie von 1637 IV 20 (s. Anhang).

Die Abtei Saint-Emilion hatte nach Gallia Christi-

ana II p. 882 Protektionsprivilegien von Hadrian IV. 1155 und
Alexander HI. 1168. Diese sind verloren, erhalten ist nur Ha-

drian IV. (1156—58) XII 19 (s. Anhang). Die Abtei G u i t r e s

hatte eine Hrkunde Alexanders III. J-L. 11892, von der eine

altere Uberlieferung nicht mehr existiert (vgl. A. Godin Histoire

de la ville de Guitres (Libourne 1889) p. 118 und R. Guinodie

Hist, de Libourne (1876) III p. 244). Ebenso sind verloren auch

die Gallia Christiana II p. 888 zitierten Urkunden Alexanders III.

1171 und Lucius’ HI. fur die Abtei La Faise. Von Lucius III.

haben wir ein genaues Regest
: „Bulla Lueii pape III ad Ramnul-

phum abbatem Faezie, qua locum ipsum et ecclesiam sancti Petri

de Lucciaco, in cuius parochia cenobium situm est, cum omnibus

pertinentiis suis, sicut uenerabilis Willelmus Burdegalensis archi-

episcopus donauerat, et alia predia eidem cenobio concessa confir-

mat“ (Ms. lat. 12751 p. 566 Paris Bibl. Nat.).

1) Zitiert im Ms. lat. 12751 p. 193 Paris Bibl. Nat. — In der Kommunal-
bibliothek zu Bordeaux ist wichtig neben den schon erwahnten Manuskripten

die Bibel s. XI des Klosters Redon in der Bretagne, wo f. 249 Eugen III. J-L.

9087 von einer Hand s. XII nachgetragen ist und zwar mit dem vollstandigen

Verzeicbnis der Besitzungen. In Rennes scheint eine Uberlieferung der Urkunde

nicht vorhanden zu sein (vgl. Etat general p. 305). Auf f. 259' desselben Manu-

skriptes steht Gregor VII. J-L. 5280, ebenfalls fur Redon.

Nachtrag zu S. 19 Anm. 3. Die Kirche S. Petri Ferranicen. gehort

nach Mitteilung von P. Kehr nach Alba in Piemont.

Kg!. Oes, d. Wiss. Naclirichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 3
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1.

Silvester II. nimmt die clem heiligen Petrus geschenkte Kirche

der heiligen Gervasius und Protasius in der Grafschaft Gabalmn

(Mende) in den apostolischen Schutz. (999—1003).

Fragmenta Historiae Aquitanicae tomus V von 1677 f. 61 Paris

Bill. Fat. Ms. lat. 12767 [A]. — Kopie s. XIX Mende Arch. Hep.

(ohne Signatur) [Bj.

J-L. 3931. Beide Abschriften enthalten die Urkundc des Ste-

phanas vicccomes (ed. Histoire de Languedoc V p. 332 aits cartulaire du

prieure de Langogne), wo die Urkunde Silvesters II. inseriert ist.

Fiir die Zeit der Ausstellung gilt der Seitz dieser Urkunde Dato

privilegio ecclesie Cosine et Damiani benedixit nobis et egressi

sumus vielleiclit einen Anhalt (vgl. Kehr Italia pontificia, I p. 68 und

p. 130 Xr. 2). Woher die ganz moderne Abschrift in Mende stammt,

war nicht festzustellen. Vgl. uuch Prouzet Histoire du Gevaudan

(Mende 1846) I p. 397.

a) Sylvester episcopus omnibus Christiane fidei cultoribus.

Noturn esse uolumus Stephanum uicecomitem et Angelmodam 'j) con-

iuges ecclesiam sanctorum c
> Geruasii et Prothasii^ de suis pro-

priis constructam in comitatu Gabalitano positam nostre sancte

Romane ecclesie per donationis paginam donasse eamque donatio-

nem super sacrosanctum sancti Petri corpus pro remedio animarum
suarum obtulisse, ut 0 omni tercio anno quindecim solidos pro iure

et respectu sancte Romane ecclesie predicti coniuges suique in

perpetuum heredes sancto Petro persoluant. Ynde placuit nobis
eandem^ predictam ecclesiam cum omnibus uillis j) casalibus mansis
cultis uel incultis atque cum omnibus rebus et possessionibus ad
eandem ecclesiam pertinentibus v> sub nostra protectione deffenden-

dam '< accipere et nostre tuitionis clipeo munire. Quocirca aposto-

a) Christi. b) Agelmodam B. c) sanctorum fehlt in A. cl) Protasii
et Geruasii B. e) et B. f) eamdem B. g) omnibus cortibus uillis B.
h) possessionibus sub B. i) deffendam A.
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lica authoritate edicimus et inenitabili correctione iubemus, ut

nullus rex marchio dux comes uicecomes aut aliqua maior ij parua-

que persona illam ecclesiam aliquo modo inquietare uel molestare

audeat neque quidquam reram ad se pertinentium subtrahere usur-

pare uel in predam ducere presumat^. Qui autem hoc facer

e

tentauerit, sit nisi resipuerit, iaculo diuine maledictionis perfossus

et Petri apostolorum principis indissolubili uinculo innodatus atque

nostri anathematis gladio uulneratus in extremo examine cum dia-

bolo irreparabiliter n) pereat. Et iam ex nostra authoritate hoc

contradicimus, ut nullus episcopus locum ilium audeat interdicere;

quod si quis fecerit, iaculo maledictionis diuine 0) perfossus subia-

ceat pl

k) alius maionun A. I presumant A. in) fiat B. n) irrecupera-

biliter B. o) diuine maledictionis B. p) Bann folgt der Satz Dato privilegio

it. s. tc. icie oben.

Victor II. schreibt deni Erzbischof Wifred von Narbonne, dem
Volke dieser Proving mid dem Abt Eandulf von La Grasse, dad er

dem Kloster La Grasse seine Privilegien bestdtige. (1056—1057).

Coll. Doat 66 f. 145 (von 1668 XI 23) Paris Bill. Nat. [A]. —
Coll, lialuze 81 f. 55 ebenda [B], — Ms. lat. 12761 p. 378 ebenda [CJ.

Vgl. J-L. 4361.

Victor episcopus serous seruorum Dei. Wifredo archiepiscopo

Narbonensi et omni populo prouincie illius, maioribus et minoribus

necnon et abbati Randulfo uenerabilis monasterii sancte Dei gene-

tricis a} Marie domine nostre, siti in comitatu Carcassensi uel Nar-

bonensi super fluuium Vrbionis, salutem et apostolicam benedic-

tionem. Conuenit apostolico moderamini pia religione pollentibus

beniuola compassione succurrere et digna poscentibus animis alacri

deuotione impertiri assensum. Ex hoc enim lucrum potissimum

atque *1 premium a conditore omnium Deo procul dubio promere-

mur c)

,
quando uenerabilia loca opportune ordinata ad meliorem

fuerint sine dubio statum perducta. Venerabilium igitur d) prede-

a) genitricis B. 6) et C. c) consequimur C. d) ergo C.

3 *
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cessorum nostrorum priuilegia pro monasterii beate semper*) uir-

ginis Marie in perpetnum inuiolata-^ per-

manere optantes^, sub districti inpcsitione*' anatbematis interdi-

cimus, ne quisquam rex aut princeps aut aliquis comes nel marchio

ant aliquis index neque ulla magna [paruaque persona

qnelibet bona inre monasterio prefato concessa uel ad se

pertinentia nec aliquam ei niolentiam iniuste inferre aut hominibus

sibi pertinentibus ullam lesionem facere sed emunita')

predeeessoribus] nostris pontificibus

Romanis pariterque regibus atqne imperatoribus atque principibus

obtinere iuste promeruit*) semperque integrum optineat !K Si quis

autem, quod absit, iniuste res prefati monasterii

presumpserit, donee resipiscat, anathema sit™). Amen.

e) semperque C. f) in uia lata B. g) obi antes A. h) interpositione BC.

) emunitas C. k) permeruit A. 1) obtineat 11. m) anathema sit, nisi

resipiscat C.

3.

Alexander II. fordert alle Christen in Septimanien und Spanien

anf,
dem Kloster La Grasse iciderrechtlich vorenthaltene Besitzungen

zuriickzugeben
;

tcer der diesbeziiglichen Avfforderung des Abts Dal-

macius nicht Folge leiste, gegen den iverde der apostolische Stuhl vor-

gehen. (1062—73).

Ceremoniale monasterii s. Mariae Crassensis s. XI f.
153' Paris

Bill. Nat. Ms. lat. 933.

Alexander episcopus) seruus seruorum Dei. Omnibus fidelibus

christianis per Septimanie et Ispanie prouinciam constitutis salutem

et apostolicam benediccionem. Rogamus nos, immo ex apostolica

auctoritate monemus, ut quisquis ex nobis predia sancte Marie Crasse

actenus iniuste possedit, quantocius ilia reddere festinetis. Procul
dubio enim sciatis, quia omnis qui ecclesiastica iniuste retinet et

reddere superbe contemnit, uitam eternam non abebit, quoniam
rapaces regnum Dei non possidebunt. Hint quoque scitote, quia
simoniaci abbates, qui actenus in loco illo fuerunt, iuste nobis dare
de prediis eiusdem monasterii nichil penitus potuerunt. Si quis

autem monitis nostris obedierit, sciat se pro hoc benedictionis

apostolice gratiam percepturum. Qui uero, postquam a filio nostro

a) nobis.



Papsturkunden in Frankreich VII. 37

Dalmacio abbate et fratribus iamdicti monasterii conuentus *) fuerit,

hanc ammonicionem nostram contempserit, ipse in semedipsnm ani-

maduersionis apostolice sentenciam prouoeabit.

ALEXANDRI PAPE.

6) fur commonitus?

4.

(Gregor VII.) beauftragt den apostolisehen Vilcar Arnatus, die vom

Abt Arnold von Sainte-Croix in Bordeaux beanspruchte Kirche Notre-

JDame de Soulac deni Abte Arnold von Saint-Sever zu iibergeben, wenn

dieser nachiveisen bonne, daji sein Kloster die Kirche dreifiig Jahr

im Besitz gehabt habe. Benevent April 25.

Nachtrag s. XII im Ms. lat. 8878 s. XI f.
289' Paris Bibl.

Nat. (Ms. Suppl. lat. 1075).

Die Datierung macht Schivieriglceiten tcegen der Ortsangabe. Liegt

ein Felder in der Angabe des Ausstellers vor, tvie bei Nr. 9, so honnte

die Urkunde nur zu Urban II. 1091 IV 25 gesetzt werden
; fur

Gregor VII. fiigen sick Ort und Tag in Tceiner Weise zusammen.

Amatus starb 1102; es Icann alterdings ja auch dieser Name falsch

aufgelost sein. Bei der Annahme eiues Doppelfehlers in der Adresse

Jcame dann cils Jahr 1117 in Betracht ; ich mOchte das aber Icaum

annehmen. Vgl. J-L. 4828, 5042, 5106, 5115, 5165, 6066.

Gregorius episcopus seruus seruorum Dei. (Dilecto) fratri

Amato sancte Romane ecclesie uicario salutem et apostolicam bene-

dictionem. De querela filii nostri Arnaldi abbatis sancti Seueri

Guasconi^ super ecclesia beat$ Marie de Solaco, qu§ tam diu est

uentilata et nondum difinita, litteris presentibus fraternitati tuq

mandamus, quatenus ex auctoritate beati Petri apostolorum prin-

cipis sanctqque Romane ecclesiq ac nostra% quoadunato cetu 6)

tam episcoporum quam abbatum, sicut mos est legatorum nostrorum,

presente fratre nostro A(maldo) abbate sancte Crucis, si filius

noster abbas sancti Seueri probare poterit septima manu sui or-

dinis se obtinuisse tricennalem possessionem in ecclesia beatq Mariq

de Solac, per tuam manum reuestiatur auctoritate beati Petri et

nostra, possessurus earn in perpetuum. Yale. Data YII kal. madii,

Beneuentani.

a) nostri. 6) aus ceto.
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5.

Urban II. beurkundet dem Prior und den Klerikern von Saint-

Caprais in Agen seine Entscheidung ihres Streites unit den Kanonikern

der Kathedrale von Saint-Etienne und bestdtigt der Kirche Saint-Caprais

Hire Besitzungen und lieehte.

Toulouse 1096 Mai 27.

Kopie s. XIII Toulouse Arch. Dep. (Saint-Semin Liasse 80

titre 4).

J-L. 5648a zitiert nach dieser Kopie (irrtiimlich aber aus dem

Fonds von Saint-Etienne).

Vrbanus episcopus semus sernornm Dei. Dilectis filiis R.

priori ecclesie sancti Caprasii et ceteris ecclesie beati Caprasii

que apud Aginnmn sita est canonicis salutem et apostolicam bene-

dictionem. Apostolice sedis auctoritate debitoque compellimur

pro uniuersarum ecclesiarum statu satagere et earum quieti auxi-

liante Domino prouidere. Quo modo igitur, quo tenore iuditii anti-

quam inter uos et beati Stephani matris uidelicet ecclesie clericos

simultatem sedauerimus, ad eommunem quietem nostris precepimus

literis a) annotari. Ulic enim episcopalem sedem, cymiterium et

mercatum haberi sanximus, saluis omnino redditibus, qui ex eodem

mercato uobis et uestre persolui ecclesie consueuerunt, decaniam

quoque cum bonis snis eidem ecclesie confirmauimus. Cetera uero

omnia, que beati Caprasii ecclesia habere consueuerat, uobis uestris-

que successoribus firma semper et integra permanere sanximus et

sancimus. Prepositure igitur et sacristie et eius quod capud scole

dicitur officii dignitatem uobis perpetuo possidendam decreti pre-

sentis auctoritate firmamus cum ecclesiis omnibus, que sub uestro

in presentiarum iure consistent, siue que uestris sunt usibus man-
cipate, sen quas ex uestra uel predecessorum uestrorum permissione
alii possident, quas nimirum statuimus in communes uestre con-

gregations usus quamtotius redigendas. Quicquid preterea beati

Caprasii ecclesia in uillis, in aquis, in nemoribus, in mancipiis seu
aliis possessionibus legitime possidet gen in futurum iuste atque
canonice poterit adipisci, uobis uestrisque successoribus firmum
semper illibatumque permaneat, salua Agennensis episcopi cano-

nica reuerentia. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

eandem ecclesiam temere perturbare ant eius possessiones aufferre

a) literis fehlt.
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uel ablatas retinere minuere uel temerariis uexationibus fatigare,

sed omnia integra conseruentur, eorum pro quorum sustentatione

concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua h) sane in cra-

stinum ecclesiastica secularisue persona huius decreti paginam
sciens contra earn temere uenire temptauerit

,
secundo tercioue

commonita, si non satisfactione congrua emendauerit, diuine indig-

nationis et apostolice districtionis ultione pleetatur. Cunctis autem
eidem loco iusta seruantibus sit pax domini nostri Iesu Cbristi,

quatinus et hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum

iudicem premia eterne pacis inueniant. Amen.
Data Tolose per manum Iohannis sancte Romane ecclesie dia-

coni, YI kal. iunii, indictione IIII a
,
anno c> dominice incarnationis

M°XC°YII0
^, anno pontificatus autem dompni Vrbani secundi YIIII0

.

6) Jcorr. aus quis. c) anno fehlt. d) M°C0XC°VII 0
.

6.

TJrban II. verleiht dem Ersbischof Raimand von Auch das Pallium

und bestdtigt Him die Rechte mid Besitzungen seiner Kirche.

Lateran 1097 OJctober 28.

Mongaillard Histoire de la Gascogne s. XVII f. 319 (aus dem
Orig.) Toulouse Bill. Comm. Ms. 718 [A], — Daignan de Sendat

Pieces iustificatives des memoires pour servir a Vhistoire ecclesiastique

du diocese d’Auch s. XVIII p. 227 (aus dem Orig.) Audi Bibl.

Comm. Ms. 73 [B]

.

Vrbanus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectissimo in

Christo fratri Raymundo Auxiensi archiepiscopo salutem et aposto-

licam benedictionem. Potestatem ligandi atque soluendi in celis

et in terra beato Petro eiusque successoribus autore Deo princi-

paliter traditam, illis ecclesia uerbis agnoscit, quibus Petrum est

Dominus allocutus
:
Quecurnque ligaueris super terrain, erunt ligata

et in celis, et quecurnque solueris super terram, erunt soluta et in

celis. Ipsi quoque et proprie et aliene fidei confirmatio eodem Deo

autore probatur, cum ad eum dicitur: Rogaui pro te, ut non defi-

ciat fides tua, Petre, et tu aliquando conuersus confirma fratres

tuos. Oportet ergo nos, qui licet indigni Petri residere uidemur

in loco, prana corrigere, recta firmare et in omni ecclesia ad in-

tend arbitrium iudicis sic disponenda disponere, ut de uultu eius
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indicium nostrum prodeat et oculi nostri a) uideant equitatem.

Fraternitatis igitur tue iustis petitionibus annuentes, sanctam

Auxiensem ecclesiam, cui autore Deo presides, sollicitudini tue re-

gendam ac disponendam presentis decreti autoritate concedimus

atque firmamus. Palleum autem ad missarum tantum celebranda

solemnia ex more tibi concedimus, quo fraternitas tua illis solum-

modo, qui subter designati sunt, procuret uti diebus, in natiuitate

uidelicet Domini, in Epiphania, in purificatione et assumptione

beate 4) Marie, in cena Domini, in die resurrectionis et ascensionis

Domini, in Pentecoste, in natiuitate sancti Ioannis baptiste et in

natiuitate c> apostolorum Petri et Pauli, in consecratione episcopo-

rum et ecclesiarum, in ordinatione clericorum, in festo Omnium
sanctorum

,
quod calendis nouembris celebratur. Huins itaque

uolumus te per omnia genium uendicare, ipsius siquidem indumenti

honor, humilitas atque iustitia est. Tota ergo mente fraternitas

tua se exhibere festinet in prosperis humilem et in aduersis, si

quando eueniunt, cum iustitia erectam, amicam bonis, peruersis

contrariam
,

nullius unquam faciem contra ueritatem recipiens,

nullius unquam faciem pro ueritate loquentem premens, misericordie

operibus iuxta uirtutem snbstantie insistens et tamen insistere

supra uirtutem cupiens, infirmis compatiens, beneuolentibus con-

gaudens, de alienis gaudiis tanquam de propriis exultans, in corri-

gendis uitiis seuiens
,

in fouendis uirtutibus auditorum animum

demulcens, in ira indicium sine ira tenens, in tranquillitate autem

seueritatis iuste censuram non deserens. Hec est, frater carissime,

pallii accepti dignitas, quam si sollicite seruaueris, quod foris acce-

pisse ostenderis, intus habebis. Preterea quicquid honoris et reue-

rentie ecclesie tue a rf
> subditis debetur episcopatibus seu quacum-

que nunc possidet uel iuste atque canonice deinceps poterit adipisci,

fraternitati tue pagine presentis autoritate firmamus. Si quis igi-

tur contra hec nostre autoritatis e) statuta temere uenire presump-
serit, benedictione Dei et apostolorum principis Petri carebit 0

;
qui

uero pio intuitu decretorum presentium custos et obseruator exti-

terit
,

apostolice benedictionis abundantia repleatur. Amen.
Fraternitatem tuam omnipotens Dominus per tempora longa^ con-

seruare dignetur incolumem. Amen.
R BY.
Scriptum et datum Laterani per manumLanfranci uicem agentis

cancellarii, Y kal. nouembris, anno dominice incarnationis M lXC JYII°,

indictione Y, pontificatus autem domni Vrbani secundi pape anno Xc
.

a) mei A. b) sancte A. c) natalitiis A. d) et A. e) autoritatis

nostre B. f) carebit fehlt B. g)
longa fehlt B. h) viceagentis.
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7.

Urban II. bestatigt die Entscheidnng dcr Bischofe und aposto-

lisehen Legaten Amatus von Bordeaux und Hugo von Die, iconach die

Kirche Notre-Dame de Soulac dem Kloster Sainte-Croix in Bordeaux

gehoren soile. Rom Sankt Deter 1099 Jidi 28.

Coll. Dupuy vol. 822 s. XVII f. 109 (ex tabulario s. Crucis

Burdegalensis) Paris Bibl. Nat. — Coll. Dupuy vol. 841 s. XVII

f.
40' (ex ms. s. Crucis Burdegalensis) cbenda.

Die diesem Auszug zu Grunde liegende Urhmde ivar jedenfalls

eine icGrtliche Wiederholung von J-L. 5790 und ausgestellt am Page

vor Urbans 11. Tod. Die EntscJteidung der Legaten erging 1096

III 25 und ist gedruckt Gallia Christiana 11 Instr. 273.

Yrbanus pontifex qtiod fuerat in Burdegalensi concilio defini-

tam, in presentia legatorum sedis apostolice Amati episcopi et

Hugonis Diensis episcopi, roborantes quod Willelmus Burdegalensis

comes concessit, cum ipsum monasterium Romani pontificis precep-

tione fundauit, decernimus ut nulli liceat eandem ecclesiam pertur-

bare aut eius possessiones anferre et confirmamus ecclesiam beate

Marie de Solaco, sicut in presentia legatorum sancte apostolice

sedis, Amati uidelicet superius nominati et Hugonis tunc Diensis

episcopi difinitum est. Si quis igitur archiepiscopus episcopus aut

imperator aut rex princeps a > dux comes uicecomes eandem banc

nostre V) constitutionis paginam sciens contrauenire tentauerit,

potestatis bonorisque sui dignitate careat et a sacratissimo corpore

et sanguine Domini alienus fiat.

Scriptum per manum Petri notarii regionarii et scriniarii sacri

palatii.

Data Rome apud sanctum Petrum per manum Iohannis sancte

Romane ecclesie diaconi cardinalis, V bal. augusti, indictione VII,

incarnationis dominice anno MLXXXXV1III, pontificatus domini

Vrbani II pape anno c
) XII.

a) rex quin neque dux. b) nostram. c) anno fehlt-

8 .

Richard Bischof von Albano, Legat des apostolischen Stuhls, be-

fiehlt dem Bischof Amelins von Toulouse die Monche von Lacourt
,

nachdem sie den fiir die Verhandlung Hires Streites mit den Bnidern
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von Moissac festgesetzten Termin oline Entschiddigung versaumt haben,

mit dem Interdikt zu lelegen. (c. 1106).

Kopie s. XII Montauban Arch. Lip. (Chapitre abbatial de Moissac

a. 722).

R(iehardus) peccator Albanensis eeclesie qnaliseumque minister,

apostolice sedis licet indignus seraus et legatus, nenerabili fratri

A(melio) Tolosano episcopo salutem. In presentia nestra

datum est iudicium et ex indicio dedimus indncias Moysiacensibus

fratribus et illis de Curte tempore et loco designato
,

ubi uel

quando utreque partes ante nostram presentiam conuenirent, et

Moysiacenses qnidem occurernnt, illi nero de Carte occarrere con-

tempserunt et a > neque se saltern per nuncios excusauerunt. Propter

quod fratemitati uestre apostolica auctoritate mandamus, ut uisis

litteris istis et monasterio et personis diuinum interdicatur officium,

donee indicium, quod actenus contempserunt, compleant.

a) venoischt; es kann auch sed dagestanden haben.

9.

Paschalis II. iibertriigt Rambald, Vikar des apostolischen Stuhles,

die Entscheidung eines Streites smschen den Klostern Saint-Sever und

Sainte- Croix in Bordeaux icegen der Kirclxe Notre-Dame de Soidac.

Albano (1106) Juni 20.

Nachtrag s. XII im Ms. lat. 8878 s. XI f.
289' Paris Bibl.

Nat. (31s. Suppt. lat. 1075).

Lie TJrkunde icird Alexander II. zugeschrielen, gehort aber zu

Paschalis II. J-L. 6089. Vgl. Nr. 4 und Neues Archie XVI p. 207.

— Ler Kodex enthdlt auf f. 45iis die beriihmte Weltkarte.

Paschalis^ episcopus seraus seraorum Dei. Rambaldo sanctq

Romany eeclesie uicario salutem et apostolicam benedictionem.

In discernendis sanct§ secclesiq causis uolumus te esse iuxta equitatis

rationem sollicitum et ut cenobia sub tuitione et iure sancte Romane
eecclesi^ constituta tua sollerti industria ab infestatoribus et malis

hominibus tueantur, quatenus cum tranquillitate quam debent beato

Petro reuerentiam possint exhibere. Inter h^c discretioni tue

comittimus negotium sancti Seueri de Guasconia, quod ante hu-

militatis nostrq uestigia G(regorius) abbas eiusdem cenobii exposuit,

a) Alexander.
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uidelicet de aecclesia beate Mariq de Solac, quam gloriatur se per

triginta annos et eo amplius possedisse, sepe tamen abbas sanctq

Crucis uiolenti manu earn inquietabat. Qua re congregato concilio

si abbas beati Seueri septima manu abbatum tricennalem possessi-

onem legali querimonia inconcussam se tennisse probanerit, a tua

caritate auctoritate sancte Romane seeclesif sanctornmque eanonum

et nostra confirmatione renestiatur ei, domnaturus in ea in perpe-

tuum. Yale. Data XII bal. iul. Albani.

10.

Paschal 11. bestatigt dem Abt Ansquitinus von Moissac die Hun

seiner Zeit von Bischof Wilhelm von Clermont zugesprockene Kirclie

von Deavolojid, nachdem ein neaer Termin mit den Monchen von

Conques in Le Pay ergebnislos verlaafen, zu dem nach Valence ange-

setsten Termin aber die Mdnche von Conques nicht erschiencn sind.

Valence 1107 Juli 19.

Kopie s. XII Montaulan Arch. I)ep. (Chapitre abhatial de

Moissac G. 762).

Die zitierte UrJcunde Urbans II. ist verloren. Vgl. aitch Monu-
menta pontificia Arverniae p. 895 Nr. IV and V and E. Bupin L’abbaye

et les cloilres de Moissac (Paris 1897) p. 69.

PASCHALIS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTO
FILIO ANSQVITINO MOYSIACENSI ABBATI SALVTEM ET APO-
STOLICAM BENEDICTIONEM. Quq ab ecclesiasticis iudicibus

decisa sunt, si preter cerciorem rationem iterum concitentur, lites

potius qcclesiq quam commodum preparant. Idcirco super ecclesia

de Yaloiul decisionem, a confratre nostro bonq memoriq Guillelmo

Aruernensi episcopo factam, arbitramur stabilitatis robur congruum

obtinere. In eius quippe litteris agnouimus a predecessore nostro

sancte memoriq Yrbano papa ei fuisse preceptum, ut dissensionem

quq inter Moysiacenses et Conchenses monacbos de supradicta ec-

clesia gerebatur, ipse conuocatis utrisque partibus, sicut de parro-

cbiq su§ membro, diligenter audiret rationabiliterque decideret.

Porro ipse, sicut eisdem litteris atestatur, tarn te quam Begonem

monasterii Concbensis abbatem pro eadem causa in concilium euo-

cauit, tnam scribit aftuisse personam. Ceterum Concbensis abbas

nec nenit nec nuntium quemlibet destinauit. Ait ergo: Quapropter

ego equidem consistens in ilia sacra syncdo in ^cclesia sanctq Mariq
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Clarimontis concessi et eonfirmatti apostolica iussione et illius sy-

nod i fauore coram omni multitudine abbatnm archidiaconorum et

clericornm illam iam sepedictam ecclesiam sancti Saturnini de

Yaloiul Moysiacensi monasterio atque abbati ipsias qui aderat ibi

presens. Mox inferius abbatnm et reliquorum qui testes erant a)

nomina subnotanit. Igitur pro eadem causa longo post tempore

cum per Aruemiam transiremus, ante presentiam nostram questio

mota est, quia diuerse post earn decisionem inuasiones sen innesti-

tiones facte fuerant, eandem itaque causam tamquam nobis ignotam

nos tractandam episcopis, qui nobiscum aderant Anicii, commisimus.

Sed cum illic ad plenum ab eis tractari non potuisset, nos Con-

cbenses monacbos nostro ore Yalentiam ad tempus determinatum

ob peragendum negotium conuenire precepimus, sed Moysiacensis

monasterii monacbis uenientibus, Conchenses adesse penitus con-

tempserunt. Nos ergo decisionem a prenominato Aruemorum epi-

scopo in synodali conuentu efFectam, quia nulla certior ratio repug-

nare conspicitur, nostra assertione firmamus et prefatam ecclesiam

de Valoiul Moysiacensi monasterio possidendam, omni deinceps

Conchensium sopita lite, concedimus.

Dat. ValentiQ X1III kal. aug., indictione XV, anno incarna-

tionis dominice M#C°VII°.

«) essent.

11.

Paschalis 11. nimmt das Kloster Valves unter don Alt Andreas

in den apostolischen Schntz, bcstiitifjt ilm die Bcsitzungen, die Sepultur

und das Appdlationsrecht und le/jt ihm die jdhliche Zahlung eines

Goldstiiclies an den Romischcn Staid auf. Alba 1116 April 12.

Coll. Boat 148 f. 92 (von 1667 V 23) Paris Bill, Nat.

Die Kopie ivnrde genommen „du cartalaire da chapitre de Veglise

cathedralle de Valves Vgl. Gallia Christiana 1 (1870) p. 277.

Paschalis episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Andree
Vuabrensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis in

perpetuum. Pie postulatio uoluntatis effectu debet prosequente

compleri, quatinus et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat et

utilitas postulata") uires indubitanter assumat. Quia igitur dilectio

tua ad sedis apostolice portum confugiens eius tuitionem deuotione

debita requisiuit, nos supplicationi tue clementer annuimus et beati

a) postulatio.
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Salnatoris Vuabrense monasteritun, eui Deo auctore presides, et

tam ei adiacentes uillas quam cetera l) omnia ad ipsum pertinentia,

sub tutelam apostolice sedis excipimus. Per presentis igitar prini-

legii paginam apostolica authoritate statuimus, ut quecumque pre-

dia quascumque possessiones idem cenobimn in presenti nona d> in-

dictione possidet siue in futurum concessione pontificum, liberali-

tate principnm uel oblatione fidelium iuste atqne canonice poterit

adipisci, firma nobis nestrisque successoribus et illibata permaneant.

In quibns hec propriis nisa snnt nominibns annotanda: Celia uide-

licet sancti Petri de Xante com omnibus ecclesiis et pertinentiis

suis, saluo censu decern solidorum, qui secnndum fundatoris institu-

tionem per singulos annos Lateranensi palatio a Yuabrensi abbate

persoluendus est, cella sancti Ipoliti de Vemia cum ceteris ecclesiis

et pertinentiis suis, cella sancti Salnatoris de Feireto cum perti-

nentiis suis, cella sancti Seueri cum pertinentiis suis, cella sancti

Martini de Lautiago, cella sancti Menne, cella de Toripi, cella

sancte Marie de Segnnciaco, ecclesia sancti Eugeni(i) de Broza,

ecclesia sancti Benedicti, cella sancte Marie de Bedocio cum manso

ecclesiastico et pertinentiis suis, item cella sancti Martini de Cam-

bone, cella sancti Martini de Canac, ecclesia sancti Heredii cum

tota uilla, item cella sancti Petri de Corteso, cella sancti Agetii,

ecclesia de Brascho, cella sancti Cirici de Yendolouas, ecclesia sancti

Priuati de Valle Oliti, cella sancti Petri de Compruniaco cum

capella sua de Rocagel et pertinentiis suis, cella sancti Iohannis

de Abullio, ecclesia sancti Priuati in Camareso, ecclesia sancti

Vincentii de Valle Laudono, ecclesia sancti Iohannis de Elnoso,

ecclesia sancte Marie de Seor cum pertinentiis suis, ecclesia sancti

Martini de Lautiago, ecclesia sancti Petri de Exinis, ecclesia sancti

Thimotei, ecclesia sancti Ammancii de Costri cum pertinentiis suis,

ecclesia sancti Stephani de Roffinac, ecclesia sancte Marie de Go-

sone, ecclesia sancte Marie de Marcillanigas, ecclesia sancti Micha-

elis de Landesca, ecclesia sancti Romani de Seraone cum pertinen-

ciis suis, ecclesia sancti Dalmacii, ecclesia sancti Cirici de Arbu-

sello, ecclesia sancti Romani de Berleira, ecclesia sancti Michaelis

de Castort, ecclesia sancti Martini de Botiago, ecclesia sancti

Amancii de Adalbel, ecclesia sancti Amancii de Priuarac, ecclesia

de Alto Corno, ecclesia sancti Iuliani de Rebulguil, ecclesia de

Redunda Vabre cum pertinentiis suis, ecclesia sancti Martini de

Ybertas, ecclesia sancti Amancii de Dorbia, ecclesia sancti Amancii

(de) Marcianas, ecclesia sancte Marie de Durtz. Decernimus ergo

b) ceteras. c) apostolicam authoritatem. d) sic.
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nt nulli omnino hominnm liceat idem monasterium temere pertur-

bare ant eius possessiones auferre uel ablatas retinere uel iniuste

datas sais usibus uendicare minuere fuel) temerariis uexationibus

fatigare, sed omnia e) integra consernentur, eorum pro quorum susten-

tacione et gubernatione concessa sunt, nsibns omnimodis profutura,

salua Rntbenensis episcopi canonica reuerencia. Sepulturam quo-

que einsdem loci omnino liberam esse decernimus, nt eorum qui

illic sepeliri deliberauerint, deuotioni et extreme uoluntati, nisi

forte excommunicati sint, nullus obsistat. Sane in pregrauaminibus

uestris liceat uobis apostolice sedis presentiam appellare. Singulis

autem annis ex Yabrensi monasterio aureum unum Lateran(ens)i

palatio persoluetis. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secu-

larisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita, si

non satisfactione congrna emendauerit, potestatis bonorisque sui

dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

domini nostri Iesu Cbristi aliena fiat atque in extremo examine

districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem^ loco iusta seruan-

tibus sit pax domini nostri Iesu Cbristi, quatenus et hie frnctum

bone actionis percipiant et apud districtum^ iudicem premia eteme

pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

Scriptum per manum Greruasi scriniarii regionarii et notarii

sacri palatii.

R. Ego Pascalis catolice ecclesie (episcopus) ss. BY.
Dat. Albe per manum Iohannis sancte Romane ecclesie dia-

coni h
> cardinalis ac bibliotecarii, II idus aprilis, indictione XI, in-

carnationis dominice anno M°C°XVI 0

,
pontificatus autem domini

Paschalis II pape anno XVI0
.

e) omnium. f) eiusdem. g) districtus. h) diaconus.

12 .

Calixt II. nimmt das KJostcr Conques unter deni Alt JBonifaz

nach dem Vorgange Urbans II. in den apostolischcn Schutz und be-

stiitigt Him die Besitzungen, die freie Abtsivahl und die Sepultur.

Toulouse 1119 Juli 17.

Begest der „IJrivilegia et exeniptiones devoti monasterii de Conchis
u

s. XV f. 2 Bodez Arch. JDep. G. 420.
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Vgl. Robert Biillaire de Calixte II vol. 1 p. 57 Nr. 40 nach

den Zitaten in Coll. Boat 144 f.
11' und f.

240' Paris Bibl. Nat. —
Auf f.

11' steht Innocenz IV. 1245 IV 28, der bestdtigt: neellam

beati Petri que Clarauallis dicitur per predecessores nostros beate

recordationis Alexandrum, Gregorium, Vrbanum, Pascalem et Calix-

tnm nobis sub annuali censu unius marconis concessanr. Von dem

Itegest auf f.
240' hat Robert hinter pertinentes ausgelassen: „Appo-

nitur etiam clausula sequens Ad bee adiicimus ut nulli episcoporum

etc. ut in bulla Urbani secundi“. Bie cella sancti Petri Claravallis

ivird nur in Urban II. J-L. 5802 erwdhnt, die anderen Vorurkunden

ivdren also verloren.

„Privilegium Calixti 11 dido monasterio concessum, existente abbate

iUius Bonifacio, in cuius principio dicitur sub his verbis: Propter

quod, dilecte in Christo fili Bonifacio abbas, Conchense monaste-

rium b
f cui Deo auctore presides, tam pro beate uirginis Fidis

reuerentia, que ibi requiescere dicitur, quam pro tue peticionis

instaneia iuxta exemplar domni predecessoris nostri sancte memorie
Vrbani pape apostolice sedis gremio deereuimus confouere etc. Et
inde inseritur ad longam privilegium et bulla predidi Vrbani II cum

simili maledictione in illos qui contravenerint, et ultra ipsam bullam

Urbani exprimit et connumerat omnia bencficia et ecclesias quae de-

pendent a dicto monasterio, quas vult dido monasterio illibatas servari.

Et similiter loquitur de eledione abbatis et consecratione et libera se-

pidtura, et est signatum manu ipsius Calixti et Datum Tolose c) XYI
kal. augusti, (anno) dominice incamationis M°C°XX0d)

,
pontificatus

ipsius 1° e>“.

a) filii Bonifacii. 6) monasterii. c) Home. (?) M°XX°. e) XV0
.

13.

Calixt II. nimmt das Kloster Saint- Thibery d’Agde unter dem Abt

Arnold in den apostolischen Schutz und bestdtigt ihm die Besitzungen,

die freie Abtswahl und die Ereiheit vom InterdiJct, gegen eine jdhrliche

Abgabe eines Goldstiickes. Lateran 1123 April 3.

Kopie von 1691 IX 20 in Notes et extraits 1151—1200 f.
323

Paris Bibl. Nat. Coll. Languedoc 77.

U. Robert hat Bullaire de Calixte II vol. II p. 232 Nr. 423

den Versuch gemacht, die Urlcunde nach den Notizen ini Ms. lat. 12700
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f.
13 und Ms. lat. 12760 p. 300 tier Nationalbibliothek und nach der

Vorurkuncle Paschals II. J-L. 6514 su rekonstruieren. Die Kopie

ton 1691 hat er nicht gekannt, so gebe ich jetzt den vollstandigen Text.

Tgl. J-L. 7088 und Histoire generate de Languedoc IV (1872) p. 556.

Xach Gallia Christiana VI p. 709 hat Calixt 11. 1120 an Alt Arnold

geschrieben, ,.ne miHt.es aut alii prouincie proceres castra sen forta-

litia construerent in territorio sancti Tiberii absque licentia et con-

sensu abbatis et monachornm“, teas einer offenbar verlorenen Lrkunde

Calixts II. entstammt.

Calixtus episcopus seruus sernorum Dei. Dilecto filio Arnaldo

abbati monasterii sancti Tiberii in Agathensi territorio in loco

Cezarini siti a
> eiusque suceessoribus regnlariter substitnendis in

perpetnum. Sanctorum patrum sanctionibus informati, que a

nostris per Dei gratiam antecessoribus legitime statuta sunt, firma

et inconcussa largiente Domino tenere optamus. Quapropter, fili 4)

in Christo carissime, tuis iustis petitionibns annuentes, beati Ti-

berii monasterinm, cui Deo anctore presides, apostolice sedis aucto-

ritate munimus. Statuimus enim nt in adiacenti uilla nel terminis

eius nulla unquam ecclesiastica secularisue persona castrnm aliqnod

nel fortitudinem facere andeat neque in hominibus eiusdem uille

aliqnas exactiones preter abbatem et c> ministros eins extorquere

neqne uicarie ministerium exercere neque pro eadem uicaria campum

uendicare, qui est ultra fluuium Tonquam subtus Seueracum, uel

abbatis uel persone'0 cuiuslibet induigentia. Confirmamus autem

uobis uestrisque suceessoribus in Agathensi territorio ecclesiam

sancte Marie de Gradu, ecclesiam sancti Martini [de Valleurages],

ecclesiam sancti Sulpitii de Castro nouo, ecclesiam sancti Ioannis

de Florenciaco, ecclesiam sancti Martini de Granolariis, ecclesiam

sancti Andree de Rominaco cum pertinentiis earum
;
item in Biter-

rensi episcopatu ecclesiam sancte Marie de Serignano cum perti-

nentiis suis
;
in Tholosano ecclesiam sancti Petri (et) sanctarum Puella-

rum cum pertinentiis suis
;
item in Gasconia in comitatu Armeniensi

ecclesiam sancti Iuliani de Galano cum ecclesiis uillis et ceteris

omnibus ad earn pertinentibus
;
item in parrochia Conuenensi eccle-

siam sancte Marie de Griliaco, sancti Petri de Podio et cetera

omnia que monasterium unquam uel in presenti indictione legitime

possidet e> uel A in futurum largiente Deo rationabiliter ac legitime

poterit adipisci. Decemimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

idem cenobium temere perturbare aut eius possessiones auferre uel

a) situm. b) fidelibus. c) et fehlt. d) propria. e) possidere.

f) uel fehlt.
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ablata retinere Bel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia

integra conseruentur, eorum pro quorum sustentatione et guberna-

tione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Obeunte te s) nunc

eiusdem loci abbate uel tuorum quolibet w) successorum, nullus

ibi qualibet surreptionis astutia sen uiolentia preponatur, nisi quem

fratres *) communi consensu uel fratrum pars consilii sanioris de

suo uel, si opportuerit, de alieno collegio secundum Dei timorem

et beati Benedieti regulam prouiderit eligendum. Interdicentes

ut nulli preter Romanum pontificem et apostolice sedis legatum

predictum monasterium et eidem presidentem abbatem interdictionis

sententia liceat innodare. Sane locus ipse, sicut a predecessoribus

nostris felicis memorie Romanis pontifieibus Sergio et Pascbale

institutum est, sub apostolice sedis iure ac protectione permaneat,

sub aurei unius censu annuatim Lateranensi palatio persoluendo.

Si qua ergo in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc

nostreo constitutions paginam sciens contra earn temere uenire

tentauerit, secundo tertioue*) commonita, si non satisfactione con-

grua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat ream-

que se dinino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et

a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris

nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examined districte

ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem monasterio'") iusta seruan-

tibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatinus et ”) bic fructum

bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne

pacis inueniant. Amen.

Ego Calixtus catholice ecclesie episcopus ss .
0)

Datum Laterani III nonas aprilis, indictione I^, incarnationis

dominice anno MCXXIII^, pontificatus autem domini Calixti II

pape r) anno V.

/j) te f'ehlt. gg) quorumlibet. It) de fratrum. i) iure. k) tertioque.

1) examinanda. m) eiusdem monasterii. n) quatinus et f'ehlt. o) ss fehlt.

p) C 24. q) M. r) pape fehlt.

u.

Honomis II. bestatiijt deni Erzbischof Wilhelm von Audi die

namentlich aufgefiihrten Besitsungen mid besonders das Redd der

Sepultur, wie es von Calixt 11. der Kirche von Audi zugesprodien

war Anagni 1127 Juni 23.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 4
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Mongaillard Hisfoire de la Gasgogne s. XVII f. 330 Toulouse

Bill. Comm. Ms. 718 [A]. — Daignan de Sendat Pieces iustificatives

des memoires pour servir a Vhistoire ecclesiastique du diocese cVAuch

s. XVIII p. 239. Auch Bill. Comm. Ms. 73 [B],

Die Urhinde C'alixts 11 ist verloren. Vgl. Nr. 6.

Honorias episcopus seruns seruorum Dei. Venerabili fratri

Gruillelmo Auscitano archiepiscopo eiusque saccessoribus canonice

instituendis in perpetuum a
>. In eminenti apostolice sedis spe-

cula disponente Domino constitute ex iniuncto nobis officio fratres

nostros episcopos debemus diligere et ecclesiis sibi a Deo corn-

missis suam debemus iustitiam conseruare. Proinde, uenerabilis

in Domino frater Guillerme Ausciensis archiepiscope, tuis ratio-

nabilibus postulationibus annuentes, sanctam Auscitanam ecclesiam,

cui auctore Deo presides, apostolice sedis priuilegio communimus.
Per presentis igitur huius scripti paginam auctoritate apostolica

statuinms
,

ut quecumque bona quascumque possessiones ecclesia

uestra in presentiarum iuste et legitime possidet sine in futurum
largiente Domino iustis modis poterit adipisci, firma tibi tuisque

successoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis nomi-

nibus duximus annotanda : Ecclesiam uidelicet de Nugarol cum
tota parochia sua, ecclesiam sancti Satumini Soriensem J

> cum sibi

subditis parochiis, ecclesiam sancti Petri de Vic cum suis appen-

dices, extra muros ciuitatis ecclesiam sancti Martini et ecclesiam

sancti Petri et sancti Laurentii ad portam ciuitatis cum decimis

et terris suis, ecclesiam sancti Christophori de Pardiniaco, item in

Pardiniaco ecclesiam sancte Marie de Marcellano, in Astariaco
ecclesiam sancte Venantie cum tota uilla, in Serraria ecclesiam

sancti Fereoli c
>, in Magnoaco ecclesiam sancti Mametis, in Algano rfl

ecclesiam de Frencasens e
>, in Sauanes ecclesiam sancti Egidii de

Peyrusse cum suis appenditiis, totam uillam sancte Christine cum
terris et uineis et uillanis, ecclesiam sancti Ioannis de Ispanis,

ecclesiam sancti Martini de G enens, ecclesiam sancti Ioannis et

sancti Bibiani de Verdale cum appendiciis et decimis et cum terris

suis, ecclesiam sancte Marie de ciuitate Elisona. Decernimus ergo
ut nulli hominum liceat eandem ecclesiam temere perturbare aut
eius possessiones auferre minuere uel temerariis uexationibus fati-

gare, sed omnia integra conseruentur tam uestris quam clericorum
et pauperum usibus omnimodis profutura. Sepulturam preterea

a) honore. 1) Solieneis B. c) Ferrooli B. d) Alsano B.
e) Fremoncens B.
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nobis confirmamus fl
,

qnemadmodnm est a predecessore nostro felicis

recordationis papa Calixto et a curia Romana constitntum. Si

qna igitur^ in futurum ecclesiastica secularisue persona hanc nostre

constitutionis paginam sciens contra earn temere uenire temptauerit,

secundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emen-

dauerit, potestatis honorisue soi dignitate careat reamque se diui-

no indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacra-

tissimo corpore et sanguine domini et redemptoris nostril Iesu

Christi aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subia-

ceat. Cunctis autem eidem ecclesie iura seraantibus sit pax do-

mini nostri Iesu Christi, quatenus et hie fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueni-

ant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Honorius catholice ecclesie episcopus ss. BY.
Datum Anagnie per manum Aymerici sancte Romane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii, YIIII kal. iulii
,

indictione Y,

incarnationis dominice anno M°C°XXVII, pontificatus autem domni

Honorii secundi pape anno III.

f) firmamus A. g) igitur felilt B. li) nostri feldt.

15 .

Honorius II. bestiitigt auf Venrendung Konig Ludwigs von

Frankreich der Kirche von Chartres tinier Bischof Gaufried das alte

Becht, daj] in den tceltlichen Brozcssen der Kirche deren Eigenleute

sum Zeugnis zugelassen iverden diirfen.

Laterctn (1125—29j Mars 15.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f.
46' Toulouse Bibl.

Comm. 590.

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Gaufrido Carnotensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Quod ecclesiastica deposcit utilitas, ut digne ad effectum perueniat,

salubriter prouidendum est. Xos autem in apostolatus regimine

a Domino constituti, priuilegia, antiquas et racionabiles consuetu-

dines singulis ecclesiis uolumus conseruare. Equum enim et racio,-

nabile est, ut ea que a regibus et principibus fauore libertatis

uenerabilibus et piis locis data et concessa sunt, inrefragabiliter

conseruentur. Ideoque karissimi filii nostri Lodoici illustris et

gloriosi regis Francorum precibus inclinati, concedimus ut iuxta

ueterem consuetudinem homines sancte Marie Camotensis in causis

laicalibus ad testimonium admittantur nec ob hoc, quia de eccle-

4 *
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sie“) familia sunt, ab aliquibus repellantur. Si quis autem huius

nostre concessions temerator extiterit, nisi digne satisfecerit, in-

dignacionem apostolicam se nonerit incursuruin et a liminibus

ecclesie arceatur. Datum Laterani idibus marcii.

a) ecelesia.

16.

Kardinallegat Matthaus von ATbano bestatigt der Kirche von Saint-

Leger in Soissons eine Schenkung. Xoyon 1129 Oldober 30.

Chartularium mains Sihaemaioris s. XIII p. 403 and p. 465

Bordeaux Bill. Comm. Ms. 769 vol. II. — Chartularium minus

s. XIV p. 144 ebenda Ms. 770.

Ego Mattheus Dei gratia Albanensis episcopus et apostolice

sedis legatus notum facio omnibus tam presentibus quam futuris,

quod talem concordiam fecerunt Gido et Iuo de Traceio cum fratre

suo Adelelmo monacho saneti Leodegarii; dederunt Deo et ecclesie

eiusdem saneti Leodegarii in perpetuam possessionem terram ad
dimidiam carrucam iuxta granchiam et terram de sancto Medardo
cum bosco et piano, sicut earn tenuerat pater eorum in uita sua,

et mansuram de Conis cum hospitibus, liberam de ’9 omnibus consue-

tudinibus et apud sanctum Paulum modium Suessionensem fru-

menti de molendino et apud Traceium uiuarium et molendinum de
ponte Campanie, ea libertate ut nullus ibi prohibeatur molere et

ut aliud molendinum non fiat in uicinio eius supra uel infra et

uicecomitatum tocius terre ad granchiam pertinentis 9 et omnia
empta ipsius et uadimonia.

De hoc quoque fidem dederunt in mannm nostram et fratrum
nostrorum Iosleni Suessionis d

^ et Symonis Noviomensis episcoporum,
et deinde fideiussores dederunt Hugonem de Perona et Simonem
de Murencurite et Iohannem de Eyseio et Odonem de Diua. Factum
est autem hoc Nouiomi anno ab incarnatione Domini M°C°XXVIIII,
tercio kal. nouembris, Honorio Eomane sedis pontificatum regente
et Ludouico in Francia regnante.

Testes aderant Gaufredus abbas saneti Medardi, Teodoricus
abbas saneti Eligii, Reinardus abbas saneti Bartholomew Hugo
cancellarius Xouiomensis; milites isti: Hugo de Betencurt, Gode-
fridus de Diua, Rogerius de Torota. Quicumque hoc infringere e)

a) liberande. Ij) Suessione. c) pertinentibus. d) Suesionis.
e) infregere.
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uoluerit, anathema f) sit. Yt antem minus cassari possit, sigillo

nostro firmauimus.

/') anatkemate.

17 .

Innocenz II. bestatigt den Monchen von Saint-Leger eine ihnen

gemachte SchenJcung. Chalons (1131) November 12.

Chartularium maius Silvaemajoris s. XIII f. 404 and p. 466

Bordeaux Bibl. Comm. Ms. 769 vol. 11. — Chartularium minus

s. XIV p. 144 ebenda Ms. 770.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

monasterii beati Leodegarii monachis tam presentibus quam futuris

salutem et apostolicam benedictionem. Ex iniuncto nobis a

Deo apostolatus officio religiosos uiros debemus diligere et eorum
quieti et utilitati salubriter auxiliante Domino prouidere. Quam
ob rem, dilecti in Domino filii, uestris rationabilibus postulationibus

annuentes, concessionem a Thoma de Cociaco nobis factam et a

Milisenda uxore sua et filiis eius Ingelrando et Roberto et coram
militibus terre sue apud castrum Faram firmatam, auctoritate

apostolica roboramus, ut uidelicet uinearum uestrarum uinum absque

ullo censu uel redditu sen exactione ad uestrum monasterium

adducendi, dandi quoque sen uendendi uel alio modo ad uestros

usus necessarios disponendi facultatem liberam habeatis. Nulli

ergo hominum fas sit super eadem donatione uestram a) qcclesiam

infestare, set quemadmodum a predicto uel uxore et filiis eius

uobis concessa est, integra uobis permaneat et 6
- inconcussa. Si

quis autem nostre constitutioni temerario ausu contraire temp-
tauerit, sententie excommunicationis subiaceat. Dat. Catalau-

nis II idus nouembris.

a) uestra. V) et permaneat inconcussa.

18 .

Innocenz II. nimmt die Kirche Saint-Bomain de Blaye unter

dem Abt Petrus in den apostolischen Schutz und bestatigt ihr die

Besitzungen und Rechte. Pisa 1135 Mdrz 30.

Estiennot Fragmentorum Historiae tomus XI v. 1681 p. 66 Paris

Bibl, Nat. Ms. lat. 12773.
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J-L. 7678 nach deni Fragment bei Loeivenfeld Epistolae ponti-

ficum Bomanorum p. 89. Zitiert Becherches historiques sur la vide

de Blaije par M. Table I)idon (Blaye 1862) p. 115. Offenbar be-

nutzte Dulon aber ebenso ivie E. Bellemer Histoire de la ville de Blaye

(Blaye-Bordeaux 1886) nur die Angaben dcr Gallia Christiana.

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Petro

abbati ecclesie sancti Romani de Blania eiusque successoribus re-

gulariter substituendis in perpetnum. Quoties illud a nobis

petitur quod rationi et bonestati conuenire cognoscitur, animo nos

decet libenti eoncedere et petentium desideriis congruum impertiri

suffragium, ut fidelium denotio celerem conseqnatur effectum.

Quia ergo, dilecte in Domino fili Petre abbas, emergente in eccle-

sia Dei sehismate tamquam uir catholicus in beati Petri obedientia

firmiter perstitisti, gratum habemus, et internentu uenerabilium

fratrum nostrorum Hugonis Turonensis archiepiscopi, Willelmi
Xanctonensis episcopi et magistri Gonfredi de Laureolo honestorum
siquidem et prudentium uirorum, tuis postulationibus clementer

annuimus et ecclesiam beati Romani, cui Deo authore preesse dig-

nosceris, apostolice sedis robore communimus. Presentis itaque

priuilegii pagina constituimus
,

ut quecumque bona quascumque
possessiones in presentiarum eeclesia uestra iuste et canonice possi-

det aut in futurum concessione pontificum, largitione regum uel

principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino
poterit adipisci, tibi tuisque successoribus firma et illibata perma-
neant. In quibus utique nominatim bee duximus exprimenda:
Ecclesiam sancti Petri de Calueliano, ecclesiam sancti Pauli, eccle-

siam sancti Ioannis que est in castro Blauie et alias ecclesias 31 que
in Burdegalensi episcopatu ad uestram ecclesiam pertinent; in
Xanctonensi episcopatu ecclesiam sancti Andree de Campania,
ecclesiam sancte Marie Magdalene de Cauma

,
ecclesiam sancti

Laurentii de Roaco cum appenditiis suis, ecclesiam sancti Palladii,
ecclesiam sancti Simpboriani de Castaneto et ecclesiam sancti Petri
de Clauarduno. Yt autem liberius et uitia corrigere et bonos
cooperante Domino melius ualeas sustentare, deferendi baculum
inter fratres tuos, quod utique pastoralis officii signum est, ex
benignitate sancte Romane ecclesie tibi licentiam impertimur.
Preterea ius parrochie et cimiterii integrum et illibatum prefate
ecclesie sancti Romani concedimus atque firmamus. Decernimus ergo
ut nulli omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere pertur-

a) eccle<-ia
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bare ant eins possessiones anferre uel ablatas retinere sen minuere

nel qnibuslibet molestationibus fatigare, sed omnia integra con-

seruentnr, eornm pro qnorum sustentatione et gubernatione con-

cessa snnt, usibns omnimodis profutura, salua nimirum eanonica

institia et renerentia Burdegalensis ecclesie. Si qua igitnr h) in

futnrum ecclesiastica secularisne persona hanc nostre constitntionis

paginam sciens c
> contra earn temere uenire tentanerit, secnndo

tertione commonita, si non reatnm strain congrua satisfactione

correxerit^ potestatis honorisque sni dignitate careat reamqne se

dinino indicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacra-

tissimo corpore et sangnine domini ac redemptoris nostri Iesu

Cbristi aliena fiat atqne in extremo examine districte ultioni subia-

ceat. Cnnctis autem eidem ecclesie sna inra sernantibus sit pax

domini nostri Iesu Christi, quatenns et bic fructnm bone actionis

percipiant et apud districtnm iudicem premia eterne pacis inueniant.

Amen. Amen. Amen.

It. Ego Innocentius catbolice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Guillelmus Prenestinus episcopus ss.

j Ego Guido Tyburtinus episcopus ss.

f Ego Gerardus*) presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.-'')

t Ego Guido indignus sacerdos ss.

f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss. /
’

)

Data Pisis per manum }) Aymerici sancte Romane ecclesie dia-

coni cardinalis et cancellarii
,

III kal. aprilis
,

indictione XII,

incarnationis dominice anno MCXXXV, pontificatus domni Inno-

centii pape II anno YI°.

6) igitur fehlt. c) sine. d) correxit. e) Gerandus. f) ss fehlt.

g) manus.

19.

Innocenz II. bestdtigt deni Erzbischof Wilhelm von Audi die dcr

Kirchc von Audi von Konig Alfons von Aragon gesdienlde Kirdie

von Alcigon. Pisa (1132—37) Januar 30.

JMongaillard Histoire de la Gascogne s. XVII f.
331' Toulouse

Bill. Comm. Ms. 718.

Innocentius episcopus seruus sernorum Dei. Venerabili fratri

G(uillelmo) Ausciensi arcbiepiscopo salutem et apostolieam bene-

dictionem. Iusta poscentibus aurem nos oportet prebere bene-
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uolam, quatenus et petentes remedia sperata reperiant et ecclesie

Dei non desit sollicitudo pastoris. Quapropter, nenerabilis frater

Gi uillelme) archiepiscope, postulationes tuas benignius admittentes,

ecclesiam de Alagon tibi et per te ecclesie beate Marie semper

uirginis, cui Deo antbore presides, ab illustri uiro A(ldefonso) Ara-

gonensium'1
-1 rege collatam, nos tibi tuisque successoribus habendam

et possidendam perpetuo iure firmamus. Xulli ergo hominnm fas

sit nos aut ecclesiam uestram super bis ullatenns infestare, sed

tam predicti regis deuotio quam nostra etiam confirmatio uobis et

Ausciensi ecclesie semper illibata permaneat. Si quis uero uos

super boc molestare presumpserit, quousque resipuerit, excomuni-

cationi subiaceat, salua Cesaraugnstani episcopi reuerentia. Datum
Pisis IIP kal. februarii.

«) Aragonensum.

20 .

lnnocenz II. nimmt die Kirche Saint-Etienne in Toulouse unter

deni Propst Bernhard nach dein Vorgange Paschalis' II. in den apo-

stolischen Sclmtz und bestdtigt ihr alle Besitzungen unil Iiechte.

Pisa 1137 Februar 15.

Kopie s. XIII Toulouse Arch. Dcp. (Chapitre de Saint-Etienne).

Zitiert Gallia Christiana XIII p. 76. Daselbst wird auch die

jetzt verlorene Vorurkunde Paschalis ' II. zitiert und zivar zu 1105
November 8 fiir Propst Arnold. Die llrkunde lnnocenz' II. stand auch
in dem verlorenen Livre rouge f. 3 (Inventar von 1730 vol. I f.

3').

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Ber-
nardo Tolosane ecclesie sancti Stephani preposito eiusque fratribus
regulariter uicturis inperpetuum. Sicut iniusta poscentibus
nullus est tribuendus effectus, ita legitima desiderantium non est
difterenda petitio. Quam ob rem, dilecti in Domino filii, uestris
iustis postulationibus accomodantes assensum, Tolosanam ecclesiam,
in qua diuino uacatis seruitio, ad exemplum predecessoris nostri
felicis memorie pape Paschalis apostolice sedis priuilegio commu-
nimus. Statuentes ut ordo canonicus et regularis uita in eadem
ecclesia instituta ibidem perpetuis futuris temporibus inuiolabiliter
obseruetur et tam uos quam uestra omnia sub protectione sedis
apostolice libera et quieta consistant. Adicientes etiam ut, donee
apud uos canonicus ordo durauerit, ea omnia in perpetuum habeatis
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et quiete possideatis, que in presentiarum pro communis uictus a)

sustentatione per donum Isarni Tolosani olim episcopi iuste posi-

dere 6) uidemini. Vninersnm uidelicet honorem decanie sacristanie

et capiscolie, decimationem ecclesie et altaris oblationem, frumentnm

quod in eadem ecclesia portari et offerri solet. archidiaconatum

quoque a porta Narbonensi usque ad Carcasense territorium et

alinm Vetimorensem et alium ultra Garonnam et alium Agarnensem,

uillam que Brakwi cognominatur, cultam uel incultam, aquas atque

siluas, terram extra muros que Faletrar uocatur, cunctum etiam

honorem prepositure, capellas insuper uniuersas castellorum tocius

Tolosani episcopatus nec non ecclesiam sancti Martini de Itio,

ecclesias de Lumbers, de Pompiag, de Saboneres cum suis perti-

nentiis, ecclesias de Laurag, de Fag(er)au, de Yerful, de Putlaurentii,

de Sauaure, de Murel, de Palers, ecclesias quoque sancte Marie

de Galders et sancte Columbe cum suis pertinentiis, ecclesiam

castelli Sarraceni. Sancimus autem ne cui monacho sine canonico

uel alii omnino persone in Tolosano episcopatu capellaniam liceat

ordinare, nisi tantum episcopo preposito et archidiaconibus
;
pre-

positum autem decannm archidiacones, magistrum scole, sacristam

non alium uobis preferri permittimus, nisi quern fratrum regulariter

uiuentium consensus elegerit. Episcoporum quoque in uestra ec-

clesia per Dei gratiam subrogationem uestra potissimum uolumus

electione constitui. Prohibemus etiam ne cui post factam in uestra

ecclesia professionem proprium quid habere neue sine prepositi uel

congregationis licentia de claustro discedere liceat. Preterea que-

cumque in futurum concessione pontificum, liberalitate principum

uel oblatione fidelium iuste atque canonice poteritis adipisci, firma

uobis uestrisque successoribus regulariter uicturis et illibata perma-

neant, salua nimirum Tolosani episcopi debita reuerentia. Decer-

nimus ergo ut nulli omnino hominum liceat eandem ecclesiam temere

perturbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere minu-

ere uel temerariis uexationibus fatigare, sed omnia integra con-

seruentur, eorum pro quorum sustentatione et gubematione con-

cessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si qua sane ecclesiastica

secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tercioue eommonita. nisi

reatum suum congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque

sui dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpe-

trata iniquitate cognoscat et a sacratissimo eorpore et sanguine

Dei ac domini nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo exa-

a) uictis. b) sic.
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mine districte ultioni snbiaceat. Cnnetis antem eidem loco sua

iura seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, qnatenus et

hie fructum bone actionis percipiant et apod districtum iudicem

premia eterne paeis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopns ss. BY.

f Ego Theodewinns c) sancte Ratine episcopus ss.

f Ego Drogo Ostiensis episcopns ss.

f Ego Albertus Albanensis episcopus ss.

f Ego Anselmus presb. card. ss.

f Ego Lucas presb. card. tit. sanctorum Iohannis et Pauli ss.

f Ego Martinas presb. card. tit. sancti Stephani ss.

f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

t Ego Hubaldus diac. card, sancte Marie in Yia lata ss.

j Ego Grisogonus diac. card, sancte Marie in Portion ss.

Data Pisis per manum Aimerici sancte Romane ecclesie dia-

coni cardinalis et cancellarii, XV kal. marcii, indictione XV, in-

carnationis dominice anno M°C 0XXX0V1I°, pontificatus uero domni
Innocencii rf) pape II anno VIII0

.

c) Thewinus. d) Innocenci.

31.

Innocenz 11. bestatigt der Abtei Joncels unter dem Abt Wilhelm

einen Vertrag mit dem Kloster Psalmody, die Besitzungen, die Freiheit

vom Interdikt, die Zehnten, die freie Abtsivahl und erldurt das Kloster

fur lediglich dem Bbmischen Stahl unterieorfen gegen eine jahrliche

Abgabe von einem Byzantier. Lateran 1139 April 16.

Coll Baluze 279 s. XV11 f. 264 Paris Bill. Nat.

J-L. 8001 nach dem Fragment bei Gallia Christiana VI Instr.

136 (ex tabul. luncell.).

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Guil-
hermo abbati monasterii beati Petri Iuncellensis eiusque successo-
ribus regulariter substituendis in perpetuum. Iurgantium con-

trouersias diffinitiua sentential nel per concordiam terminare apo-

stolice conuenit dignitati et, ne lites extendantur in infinitum

sea potius concjuiescant, attenta uigilantia prouidere. Hoc nimi-
rum intuitu, dilecte 6

) in Domino fili
c) uenerabile abbas, ‘concordiam

a) diftinitam sententiam. b) dilecti. c) lilii.
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que inter te et Salmodiensem abbatem ac fratres eins utriasqne

partis assensn in nostro Lateranensi palatio facta est, rationabili

studio uenerabilium fratrum nostrornm Guilhermi Nemausensis,

Gerardi Yseticensis episcoporum necnon Petri sancti Egidii et Petri

Massiliensis abbatum, presentis scripti pagina confirmamus et ratam

atqne inconunlsam manere futuris temporibus decernentes, prefato

abbati eiusqne fratribus de subiectione uel aliis que rf} sibi in mona-

sterio uendicabant, perpetuum silentinm presenti sanctione imponi-

mus. Statuentes nt quascumque possessiones qnecumqne bona pre-

dictum Iuncellense monasterium hodie iuste et canonice possidet

aut inantea concessione pontificum, liberalitate regum uel princi-

pum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis Domino propitio po-

terit adipisci, firma tibi tuisque successoribus et illibata consistant eb

In quibus bee propriis nominibns duximus exprimenda : In ipsa

uilla Iuncelli ecclesias sancti Pelicis, sancti Micbaelis et sancti

Saturnini; in Biterrensi episcopatu sancti Ioannis de Silias, eccle-

siam sancti Petri de Rouigniaco, ecclesiam sancti Martini de Auena,

ecclesiam sancte Marie de Altinsaco, ecclesiam sancti Dalmatii de

Theuoldaz, ecclesiam sancti Saluatoris de Rocarotunda, ecclesiam

sancti Nicolai, ecclesiam sancti Martini de Clementiano, ecclesiam

sancti Saturnini de Canouaz, ecclesiam sancti Bartholomei de Ar-
nosia, ecclesiam sancti Iuliani de Fellinas, ecclesiam sancti Petri

de Drantbilas, ecclesiam sancte Marie de Anisia, ecclesiam sancti

Stephani de Diano, ecclesiam sancti Cirici de Bezeth, ecclesiam

sancte Marie de Frangolis, ecclesiam sancti Petri de Brnculle. ec-

clesiam sancti Saluatoris de Podio, ecclesiam sancte Susanne de

Barsac; in Ruthenensi episcopatu ecclesiam sancti Martini de Canals,

ecclesiam sancti Iuliani de Molerias, ecclesiam sancti Christofori

de Drugias, ecclesiam sancte Marie de Thauriaco; in Agathensi
episcopatu ecclesiam sancte Marie de Nataliano

;
in episcopatu

Lodouensi ecclesiam sancte Marie de Pruneto. Neque pro communi
parroebie interdicto uestrum monasterium a diuinis uacet officiis,

sed potins clausis ianuis, exclusis excommunicatis et interdictis,

submissa uoce diuina officia celebrentur. Decimas sane et alia

iura que usque ad bee tempora quiete ac legitime tenuistis, libere

et absque alicuius contradictione habenda et possidenda uobis per-

petuo iure concedimus et confirmamus et, ut neque ab episcopo ne-

que ab alio aliquo super biis quelibet imminutio aut molestia in-

feratur, autboritate apostolica sancimus. Obeunte uero te nunc^

eiusdem loci abbate ac tuorum quolibeG' successorum, nullus ibi ;‘>

(7) qui. e) sistant. f) nee et. tj) quomodolibet. It) tibi ibi.
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qualibet sabreptionis astatia sen uiolentia preponatur, nisi quem

fratres communi consensu ant fratrum pars consilii sanioris secun-

dum Dei timorem et beati Benedicti regulam de eadem congrega-

tione, si idoneus inuentus fuerit, prouiderit eligendum; quodsi in

eodem cenobio persona ad hoc regimen exequendum conueniens

inueniri non poterit, liceat predictis fratribus de alio monasterio

sibi abbatem eligere. electus autem a diocesano episcopo consecre-

tur, si quidem hoc ipsum absque prauitate et exactione aliqua

uoluerit exhibere
;
alioquin catholicum quem malueritis adeatis anti-

stitem, qui nostra fultus authoritate quod postulatur indulgeat.

Adiicimus etiam ut predictum monasterium et abbates uel monachi

ab omni secularis seruitii sint infestatione securi, omnique graua-

mine mundane oppressionis remoti in sancta conuersatione et reli-

gionis obseruantia Domino seruiant, quodsi aliquis episcoporum

seu etiam ecclesiastica seeularisue persona monasterium uestrum

in rebus ant personis grauare presumpserit, abbas et fratres eius-

dem loci libere apostolicam sedem apellent, nullique omnino ho-

minum idem locus nisi Romane ecclesie sit subiectus. Ad indicium

autem percepte huius a Romana ecclesia libertatis bizantium unnm
nobis nostrisque successoribus annualiter persoluetis’); nulli ergo

omnino k) hominum liceat idem cenobium temere perturbare aut eius

possessiones auferre uel ablatas retinere minuere uel temerariis

uexationibus fatigare. sed omnia integra conseruentur, uestris usi-

bus omnimodis profutura. Si quis sane in posterum sciens contra

huius decreti nostri paginam temere uenire tentauerit, secundo

tertioue commonitus, nisi congrue satisfecerit, indignationem omni-
potentis Dei et beatorum Petri ac Pauli apostolorum eius incurrat

et excommunicationi subiaceat. Conseruantes autem hec eorundem
apostolorum eius benedictionem et gratiam consequentur. Amen,

R. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. BY.
Dat. Laterani per manum Aymerici sancte Romane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii, XVI kal. maii, indictione II, in-

carnationis dominice anno MCXXXIX, pontificatus uero domni
Innocentii II pape anno X.

i) persoluetur. k) omnino fehlt.

Innocenz II. nimmt das Kloster Notre-Dame de Soreze unter
dem Abt Arnold in den apostolischen Schutz nnd bestatigt ihm die

Besitzungen und Rechte, namentlich die freie Wahl des Abts.

Lateran 1143 April 18.
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Monasticon Benedktinum vol. XLI s. XVII f. 130 Paris Bill. Nat.

Ms. lat. 12698 [A]. — Auszug in Sinopsis rerum memorabilium abba-

tiae Soricinensis von 1696 p. 9 Albi Arch. JDep. Fonds Carrere Nr. 1 [BJ.

J-L. 8359 nacli dem Zitat im Ms. lat. 12697 (Mon. Bened. XL)

f. 271 Paris Bibl. Nat. — Der Abschnitt im Mon. Bened. XLI hat

auch cds Titel: „Sinopsis rerum memorabilium “, gilt aber den vollstdn-

digen Text der Urkunde, der Auszug in Albi hat nur die Liste der

Besitzungen und die Datierung.

Innocentius episcopns seruus sernorum Dei. Dilecto (filio)

Arnaldo beate Marie Soricinensis monasterii abbati eiusqae suc-

cessoribus regulariter substituendis in perpetnum. Pie postu-

late uoluntatis debet effectu prosequente compleri, ut deuotionis

sinceritas laudabiliter enitescat et utilitas postulata nires indubi-

tanter assumat. Eapropter, dilecte in Domino fili Arnalde abbas,

tuis iustis postulationibus gratum impertientes assensum, beate

Marie Soricinensis monasterium, cni Deo anctore presides, cum
omnibus ad ipsum pertinentibus sub apostolice sedis tutelam susci-

pimus et presentis script! priuilegio communimus. Statuentes ut

quascumque possessiones quecumque bona idem cenobium in presen-

tiarum iuste et legitime possidet aut in futurum concessione pon-

tificum, largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis

iustis modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque suc-

cessoribus et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus

exprimenda uocabulis: Ipsam uidelicet uillam Soricinum 61 cum
ecclesiis sancti Martini et sancti Michaelis necnon et c) decimis ob-

lationibus et aliis pertinentiis earum d!
,

ecclesiam sancti Vincentii

de Gandels e) cum pertinentiis suis, sancte Marie de Blan, sancti

Martini de Podio Laurentii cum pertinentiis suis n
,
sancti Petri de

Podicio, sancti Anatolii, sancti Saluii, sancti Saturnini de Caditio,

sancti Martini de Maderio, sancti Pardulphi^, ecclesias de Coco-

ringo cum earum pertinentiis, uillam de Palaiaco cum ecclesiis

sancti Martini et sancti Ioannis, ecclesiam sancti Martini de Su-

perio, sancte Marie de Cauce, sancti Genesii de Peyrens h> cum
pertinentiis suis, uillam Pictam cum ecelesia sancti Ioannis et om-

nibus ad earn pertinentibus, uillam Mauri in pago Auxiensi, mo-

nasterium sancti Petri quod dicitur Celia Monulpbi cum appendiciis

suis, ecclesiam sancti Petri de Bellaserra'^, ecclesiam sancti Sulpitii,

a) exponenda A. h) Sorieinium B. c) et felilt in B. d) earum

pertinentiis B. e) Gaudels B. f) sancte Marie bis suis felilt in B hier und

fulgt hinter sancti Perdulphi. <j) Perdulphi B. If) Peirenhs B. i) Belaserre B.
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ecclesiam sancti Petri de Duriauel, ecclesiam sancti Auiti, eccle-

siam sancte Andree de Leinpelt l
\ ecclesiam sancti Martini de

Ialatiouilla^, ecclesiam sancti Petri de Cauanag, ecclesiam sancti

Saturnini de Drulia, ecclesiam sancte Eulalie de Saleias m> cum

ipso alode, ecclesiam sancti Quirini, ecclesiam de Xogaret, ecclesiam

sancti Martini de Las Maseras 6
* et ecclesiam de Yindina, eccle-

siam sancte Segolene cum earum pertinentiis, uillam sancti Pauli

cum alode de Catalens w et de Caued, uillam de Lugans q) et de

Abouilla, uillam de Villabrici. Preterea apostolica auctoritate

interdicimus, ut nullus in fundo ipsius monasterii absque communi

fratrum uel sanioris partis assensu castrum uel munitionem firmare

presumat. Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuorum

quolibet successorum, nullus ibi qualibet subreptionis astutia seu

uiolentia preponatur, nisi quern fratres communi consensu uel fra-

tram pars consilii sanioris secundum Dei timorem et beati JBene-

dicti regulam prouiderint eligendum. Decemimus ergo ut nulli

omnino hominum liceat idem cenobium temere perturbare aut eius

possessiones auferre uel ablatas retinere minuere seu quibuslibet

temerariis uexationibus fatigare, sed omnia Integra conseruentur,

eorum pro quorum sustentatione et gubernatione concessa sunt,

usibus omnimodis profutura, saluo in omnibus Tolosani episcopi

iure et canonica reuerentia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

secularisue persona hanc nostre constitutions paginam sciens contra

earn temere uenire tentauerit, secundo tertioue commonita, si non

satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui digni-

tate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniqui-

tate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini

redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo exa-

mine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta

seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus et hie

fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem pre-

mia eteme pacis inueniant. Amen. Amen.
R. Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus ss. BY r\

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

t Ego Stephanus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Imarus s) Tusculanus episcopus ss.

f Ego Martinos presb. card. tit. sancti Stephani (in Celio monte) ss.

t Ego Thomas presb. card, (sancti Vitalis) tit. Vestine ss.

t Ego Hubaldus presb. card, (tit.) sanctorum Ioannis et Pauli ss.

k) Lempell B. 1) I'alatio uilla B. m) Saletis B. n) Martini fehlt in A.
o) Maderas B. p) Catalmos B. q) Lugan. r) R und BY fehlen, ebenso
iiberall f und ss. s) Viuarius.
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f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacchi ss.

f Ego Guido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Vassallus diac. card, sancti Eustachii ss.

f Ego Hubaldus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Dat. Lat. per mannm Gerardi (sancte) Romane ecclesie pres-

byteri cardinalis et bibliothecarii, XIV i> kal. maii, indictione VI,

incarnationis dominice anno M°C°XL010
,

pontificatus uero domini

Innocentii pape II anno XIII0
.

t) XIII B.

23.

Celestin II. nimmt das Kloster La Case-Dieu tinier dem Abt

Bernhard in den apostolischen Schutz und bestdtigt ihm die Besitzungen

und Bechte. 1143—44.

Larcher Glanage on Preuves von 1747 vol. V p. 96 Tarbes Bill.

Comm. Ms. 29. — Coll. Boat 152 f. 64 Paris Bibl. Nat.

J-L. 8472 nach Coll. Boat. In der Batierung steckt ein Fehler,

da die Urknnde nicht am 28. Miirz 1144 ausgestellt sein harm. Bie

Kopie der Coll. Boat von 1669 X 8 stammt aus einem Notariatsaht

von 1324, in dem eine game Beihe Urlcunden inseriert sind. Audi

das Inventar von 1749 p. 495 zitiert in einem Abtshatalog die Urlcunde

zu 1143 111 28 (Audi Arch. Bep. H. 5).

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

nardo abbati Case Dei eiusque fratribus tarn presentibus quam
futuris regularem uitam professis in perpetuum. Desiderium

quod ad religionis propositum et ad ammarum salutem pertinere

monstratur, animo nos decet libenti a) concedere et petentium desi-

deriis congruum impertiri suffragium. Eapropter, dilecti in Domino

filii, uestris iustis postulationibus clementer annuimus et 6) pre-

fatum locum, in quo diuino mancipati estis obsequio, sub beati

Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio

eommunimus. Statuentes ut quascumque possessiones quecumque

bona in presenti iuste et canonice possidetis aut in futurum con-

cessione pontificum, largitione regum uel principum, oblatione fide-

lium seu aliis iustis modis Deo propitio poteritis adipisci, firma

uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant. In quibus

a) decent! libenter. b) ut.



64 Wilhelm Wiederhold

hec propriis exprimenda duximus uocabulis : Terrain d’Espirot,

terrain de Passalop, nineam prope Boez cum decimis et pasenis

et pertinentiis suis, terrain d’Espange com molendino decimis pas-

cuis et appenditiis suis, in Bigorra ecclesiam de Ripaalta, alodium

cum molendino decimis pasenis et pertinentiis suis, terram del

Falgar cum decimis pasenis et pertinentiis suis, curiam de Pinu,

de Barx cum decimis pascuis et pertinentiis suis, casale del Artigol

et curiam de la Rocaue, terram de Masselop cum decimis pascuis

et pertinentiis suis, terram de Oliuo cum medietate ecclesie, terram

de Denpoy cum decimis pascuis et pertinentiis suis, molendina de

sancto Iohanne Cotye. molendinum de Arriano, in Marciano locum

quem dedit Petrus comes Bigorritanus, castella Gaufers Lasat cum

molendinis decimis pascuis et appenditiis suis; in episcopatu Con-

seranensi Vallem longam et totam terram quam dedit episcopus B.

ad Eabaria cum decimis pascuis et pertinentiis suis. Probibemus

quoque ut nulli c) fratrum post factam ibidem professionem absque

abbatis totiusque congregationis permissione liceat ab eodem clau-

stro discedere, discedentem uero absque communium d) litterarnm

cautioned nullus audeat retinere. Decernimus ergo ut nulli om-

nino hominum liceat predictum locum temere perturbare aut eius

possessiones aufferre uel ablatas retinere minuere seu quibnslibet

molestiis fatigare, sed omnia integre conseruentur, eorum pro quo-

rum gubernatione ac sustentatione concessa sunt, usibus omnimodis

profutura, salua diocesani episcopi canonica iustitia et apostolice

sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue

persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra earn uenire

temptauerit, secundo tertioue commonita, si non reatum suum e)

satisfactione congrua emendauerit, potestatis/) honorisque sui dig-

nitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata ini-

quitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo
examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iura

seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus et hic^

fructum bone A;
actionis percipiant et apud districtum iudicem pre-

mia eterne pacis inueniant. Amen.
Datum Laterani per manum Gerardi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis ac bibliotheearii, Y kal. aprilis, indictione VI,
incarnationis dominice anno M°C°XLI1I0

,
pontificatus uero domini

Celestini pape II anno primo.

c) nullus. d) conuenienti. dd) causatione. e) reatum suum fehlt.

f) potestate. fj) et hie felilt. h) bone fehlt. i) post distrietum indicium.
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’4.

Lucius II. ninunt die Kirch; von Chartres (inter Bisehof Gaufried

imd Delean Salomon in den apostolischen Sclaits mid bestiitigt ilir die

Besitzangen und Decide. Lateran 1141 April 5.

Privileges de Veglise de Chartres s. X V f. 48 Toulouse Bill.

Comm. Ms. 590.

(L)ucius episcopus serous seruorum Dei. Venerabili fratri

Gaufrido episcopo et dilectis filiis Salomoni decano ceterisque

canonicis Carnotensis ecclesie tam presentibns quam futuris cano-

niee substituendis in perpetuum. Quociens illud a nobis petitur

quod racioni et honestati conuenire dinoscitur, animo nos decet

libenti concedere et petencium desideriis congruum impertiri suffra-

gium. Sicut enim iniusta petentibus nullus est tribuendus effectus,

ita legitima postulancium non est differenda peticio. Eapropter,

dilecti in Domino filii, uestris iustis postulacionibus clementer

annuimus et prefatam beate Dei genitricis semperque uirginis iMarie

ecclesiam, in qua diuino mancipati estis obsequio, .sub beati Petri

et nostra protectione suseipimus et presentis scripti priuilegio

communimus. Statuentes ut quascumque possessions^ quecumque

bona eadem ecclesia in presenciarum iuste et eanonice possidet ant

in futurum concessione pontificum, largieione regum uel principum,

oblacione fidelium seu aliis iustis modis Deo propieio poterit adi-

pisci, firma uobis uestrisque successoribus et illibata permaneant.

Illud eciam quod pro seruicio eiusdem genitricis Dei et honestate

Carnotensis ecclesie a uobis racionabili prouidencia statutum est,

per presentis scripti paginam confirmamus et ratum manere cen-

semus, ut uidelicet oblationes altarium de uillis uestris, annone de

molendinis, minute, decimationes et quedam alia iam a uestra dis-

crecione concessa uel inantea concedenda usibus fratrum, qui ad

matutinas et ad missam assidui fuerint, perpetuo cedant, ita uide-

licet ut qui eisdem seruitiis non interf'uerint, nequaquam in eis

partem recipiant. Preterea quoniam iuxta beati Gregorii senten-

ciam singula ecclesiastici iuris officia singulis quibusque personis

sigillatim committi debent, prohibemus ut nulli de cetero duo ho-

nores in eadem ecclesia coneedantur nec prepositure siue perso-

natus ipsius ecclesie personis alibi commorantibus tribuantur.

Decernimus ergo ut nulli onmino bominum liceat prefatam ecclesiam

temere perturbare ant eius possessiones auferre uel ablatas retinere

a) peficiones.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 5
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minuere aut aliquibus uexacionibus fatigare, sed omnia integra

conseruentnr
,
eorum pro quornm gabernacione et sustentacione

concessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua apostolice sedis

auctoritate. Si qua igitar in futurum ecclesiastica secularisue per-

sona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra earn temere

uenire temptauerit, secundo tercioue commonita, si non satisfactione

congrua emendauerit, potestatis bonorisque sui dignitate careat ream-

que se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et

a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri

Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine districte uleioni

subiaceat. Cunctis autem eidem uenerabili ecclesie iusta seruan-

tibus sit pax domini nostri Iesu Cliristi, quatenus et bic fructum

bone actionis percipiant et apud districtum iudicem premia eterne

pacis inueniant. Amen. Amen.

R .
b> Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

t Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Albericus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Petrus Albanensis episcopus ss.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Petrus presb. card, de tit. Pastoris ss.

j Ego Thomas presb. card. tit. Vestine ss.

j Fgo Hubaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Nicolaus presb. card. tit. sancti Ciriaci ss.

f Ego Rainerius d) presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss

f Ego Gregorius diac. card, sanctorum Sergii et Bacbi ss.

f Ego Otto diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Hugo Romane ecclesie diaconus ss.

j Ego Astaldus diac. card.*) sancti Eustachii ss.

f Ego Iohannes diac. card, sancte Marie Noue ss.

Datum Lat. per manum Baronis capellani et scriptoris, non.
aprilis. indictione VII, incarnacionis dominice anno M°C°XLIIII#

.

pontificatus uero domni Lucii II pape anno primo.

b) R und BV fehlen, ebenso uberall f und ss. c) tit. fehlt. d ) Renerius.
e) card, fehlt.



67Papsturkunden in Frankreich VII.

25.

Lucius 11. nimmt die Karthause Arvieres unter deni Prior Artaid
in den apostoliscJien Sehutz und bestatigt ihr die Besitzungen und die

Zehnten. Lateran 1111 April 30.

Cartidaire de la Chartreuse <TArvieres s. X VIII f. 1 ini Archiv

des Herzogs von Levis-Mirepoix auf ScJdoss Leran (Ari'ege).

Vgl. J-L. 8591, Papsturkunden in Frankreich 11 p. 19 und In-

ventaire historique et genealogique des documents de la branche Levis-

Leran devenite Levis-Mirepoix II (Toulouse 1906) p. 61.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Artaudo
priori Aruerie eiusque fratribus tam presentibus quam futuris

regularem uitam professis in perpetuum. Apostolici modera-
minis clementie conuenit religiosos diligere et eorum loca pia pro-
tectione munire. Dignum namque et honestati conueniens esse

eognoscitur, ut qui ad ecclesiarum regimen assumpti sumus, eas et

a prauorum hominum nequitia tueamur et apostolice sedis patro-
cinio foueamus. Eapropter, dilecti in Domino filii, uenerabilis

fratris nostri Ardutii Gebennensis episcopi precibus inclinati, uestris

iustis postulationibus clementer annuimus et prefatum locum, in

quo diuino mancipati estis obsequio, sub beati Petri et nostra

protectione suseipimus et presentis scripti priuilegio communimus.
Statuentes ut quascumque possessiones quecumque bona a> idem
locus in presentiarum iuste et canonice possidet aut in futurum
concessione pontificum, largitione regum et principum, oblatione
fidelium seu aliis iustis modis infra terminos secundum ordinem et

institutionem fratrum Cartusiensium constitutes^, Deo propitio
poterit adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et c) illibata

permaneant. Quos uidelicet terminos propriis uocabulis duximus
exprimendos: ab oriente Antra Luparum, Fons fagi de Moiret, a
meridie Chaudura Leuoret, ab occidente Cumba Grussilionis et ora-

torium, ab aquilone prati Annuelis extrema pars, crista de Yncino

;

sunt etiam alii termini uobis ad pastum uestrorum pecorum depu-
tati, uidelicet: albergemen Ruferium, finis parroebie sancti Mau-
ritii, inde diriguntur usque ad fluuium qui dicitur Sana, inde sicut

porrigitur alueus eiusdem fluminis usque ad pontem de Salueriaco,

inde diriguntur iidem termini per uiam que dicitur Alba et per

eamdem uiam albam usque ad oppidum quod uocatur Grandismons,

inde per montana que sunt super uillam de Seseriaco usque ad

a) loca. b) constitutes fehlt. c) et fehlt.

5 *
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finem fluminis supradicti quod dicitur Sana, Lauatorium quoque et

Cucullo termini sunt et in media uia terminus est Xautus inter

uillam et uillinum. Sane laborum uestrorum, quos propriis mani-

bus aut sumptibus colitis d)
,

siue de nutrimentis uestrorum anima-

lium nullus omnino clericus uel laicus decimas a nobis exigere

presumat. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat uos

uel seruientes uestros siue pecora uel cetera uestra bona pertur-

bare siue aliquibus molestiis fatigare, sed omnia integra uestris

usibus profutura infra dietos terminos omnimodis conseruentur,

salua episcopi diocesani reuerentia et apostolice sedis auctoritate.

Si qua igitur in futurum secularis ecclesiasticaue persona hanc

nostre constitutionis paginam sciens contra earn uenire tentauerit,

secundo tertioue commonita* 1

,
si non satisfactione congrua emen-

dauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se diui-

no iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacra-

tissimo corpore et sanguine [Dei et] domini redemptoris nostri

Iesu Christi aliena fiat atque in extremo examine clistricte ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco iusta seruantibus sit pax
domini nostri Iesu Christi, quatenus et hie fructum bone actionis

percipiant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inue-

niant. Amen.

R. Ego Lucius catholiee ecclesie episcopus ss. BY.’)

f Ego Conradus*) Sabinensis episcopus ss.

f Ego Theodeuinus ' sancte Ruffine episcopus ss.

t Ego Albericus Ostiensis episcopus ss.

j Ego Petrus Albanensis*> episcopus ss.

t Ego Guido presb. card. tit. sancti^ Chrisogoni ss.

j Ego Hubaldus presb. card. tit."0 sancte Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

f Ego Guido diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Octauianus diac. card, sancti Xicolai in carcere

Tulliauo ss.

T Ego Guido in Romana ecclesia minister indignus") ss.

t Ego

Dat. Lat. per manum Baronis capellani et scriptoris, II kal.

maii, indictione VII, incarnationis domini[ce anno] M'’C0XL'TV°,
pontificatus uero domini Lueii pape II anno primo.

rf) tollitis. e) monita. / ) fiat. tj) BV fehlt. ebenso Abetall f und ss.

h) Corandus. t) Theodorintis. k) Albaniensis. 1) card. tit. gancti fehlt.

ni) tit. fehlt. n

)

ecclesia minister ecclesie indignus.
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26 .

Eugen III. nhnmt die Kirche von Lodi.ce miter clem Bischof

Petrus in den apostolischen Schulz mid bestdtigt ihr die Besitzungen.

Viterbo 114.5 April 11.

Begest im Bepertorium von 1498 f. 143 (aus deni Liber privile-

giorum episcopormn Lodovenshm f. 1) Montpellier Arch. Dip. (Evechc

de Lodive).

Zitiert Plantarit p. 83 mid Gallia Christiana VI 537 mit idib.

aprilis.

Eugenius papa ad petitionem domni P(etri) Lu(teuensis) epi-

scopi Luteuensem ecclesiam sub sua protectione suscepit, statuens

ut queeumque bona adepta et adipiscenda concessione pontificum

uel largitione regum aut alias ipsi episcopo firma et illibata per-

maneant. In quibus bee expressit: Abbaciam sancti Saluatoris cum
ipsa ciuitate Luteuensi, in qua sita est et cum castro, ecclesiam de

Cornilio cum monte, in quo sita est, ecclesiam de Pegayrolis cum
uilla et ualle, ecclesiam de Lauroso cum uilla et ualle, e(cclesiam)

de Rippa cum uilla et parrochia, uillam de Salasco, ecclesiam de

Sellis cum uilla, e(cclesiam) de Nauas cum uilla, e(cclesiam) de

Pleus cum uilla, sancti Fructuosi cum uilla, sancti Stephani de

Gorgacio, sancti Laurentii de Yalleta cum uilla, sancte Eulalie,

sancti Mauricii cum uilla, castrum de Leras, castrum de Sobeis,

castrum de Foderia, castrum de Albayga, castrum de Elzeria,

castrum de Bosco, podium de Gibret, in Bitterensi comitatu castrum

de Nisas, theloneum ex Luteuensi comitatu.

Dat. Yiterbii III 0 vdus apprilis. anno MCXLY, pontificatus

sui anno primo.

27 .

Eugen 111. nhnmt das Kloster Alet unter clem Abt Baynnmd in

den apostolischen Schutz und bestdtigt Him Besitzungen imd Rechte.

(1145).

Auszag s. XVIII in Coll. Languedoc 40 f. 229 Paris Bill. Nat.

Ebenda f. 227 und im Inventor des crzbischofliclien Archivs von

Narbonne von 1639 vol. II f.
341’ ivird die Urhmde zum JaJire 1145

zitiert.
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Eugenius episcopus serous seruorum Dei. Dilectis filiis Ray-

mundo Electensi abbati eiusqoe fratribos tam presentibus qoam

futoris regularem oitam professis in perpetuum. Pie postolatio

ooluntatis effectu debet prosequente compleri. Eapropter, dilecti

in Domino filii, nestris iustis postnlationibns clementer annoimos

et prefatum monasterium . . quod a fundatore ipsius nobilis me-

morie Bera comite sub censu beato Petro oblatom est sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et cetera at supra in

bulla Alexandri III (vorlter geht Alexander III. J-L. 10714).

28.

Alberich Bischof von Ostia, Legat des apostolischen Stuhles
,
fordert

den Munch Bertram von Eysse auf, sick sckleunigst clem Abt and der

Kirche von Moissac zu unterwerfen ; sei dies nicht innerhalb dreifiig

Tagen gescheken, so sei er der Exhommunilcation verfallen.

(1138—1146).

Kopie s. Xll Montauban Arch. Dtp. (Chapitre dbbatial de

Moissac G. 744).

A(lbericus) Dei gratia Ostiensis episcopus, apostolice sedis

legatus, fratri Bertranno ut dicitur Exiensi monacho. Grauem
de te per domnum abbatem Moysiacensem querelam nuper acce-

pimus, quod uidelicet, cum monachus eius professus fueris, sine eius

licentia et consensu te pro electo in abbatem geris et tamquam
rebellis contumax et inobediens ecclesiam Exiensem inuaseris et ab

eodem abbate excommunicatus sis. Ex auctoritate namque sedis

apostolice nobis commissa tibi mandamus mandantesque precipimus,

ut a tanta presumptione citius recedas et scelerius resipiscas et

tam persone abbatis Moysiacensis quam ecclesie digne pro tantu
excessu satisfacias. Quod si non feceris, per presentium suscep-

tionem litterarum tibi XXX dierum spacio misericorditer indulto,

omnium ecclesiarum introitum prohibemus et, si nec sic a peruer-
sitate tua conuersus fueris, manu nostra condigna et tibi debita

anatbematis sententia super te aggrauamus.

29.

Alberich Bischof von Ostia, Legat des apostolischen Stuhles, er-

sucht den Bischof Bainmnd von Agen gegen den Monch Bertram von
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Eysse
,
ivcnn er sich nicht binnen dreijiig Tagen dem Alt von Moissac

untericerfe, die Exkomnmnikation zu vollstrecken. (1138—1146).

Kopie s. XII Montaiiban Arch. Dip. (Chapitre abbatial de Moissac

G. 744).

A(lbericus) Dei gratia Ostiensis episcopus . apostolice sedis

legatus, dilecto fratri nostro R(aimundo) uenerabili Aginnensium

episcopo salutem et dilectionem. Scripsimus Bertranno a> Moysia-

censi monacho, ut suam h) nanitatem c) et presumptuosam rebellionem

adnersus abbatem et fratres sues desereret et ad monasteriam

sanm satisfaciendi gratia infra XXX dies post nostrarum suscep-

tionem litterarum citing reddiret
;
quod si eontempserit, sicut inter-

diximus
,

ita a uobis ei omnium ecclesiarum introitnm interdici

uolumus. Quod si nec sic corrigi uoluerit sed in errore suo per-

tinaciter perdurare maluerit, exinde eum pro excommunicato babeatis

et in fautores suos nicbilominus dignam anathematis sententiam

proferatis.

«) Bertrannum. b) sua. c) uomitatem.

30.

Alberich Bischof con Ostia, Legat des apostolischen Stithies, befiehlt

den Monthen von Eysse sich jeglicher Gemeinscliaft mit dem exkommu-

nizierten Monch Bertram zu entludten. (1138—1146).

Kopie s. XII Montaiiban Arch. Dip. (Chapitre abbotid de Moissac

G. 744).

Diese und die beiden rorhergehenden Urkunden gchoren sachlicli zu

Eugen III. J-L. 6877. Sie miissen daher auch cor 1146 III 6 aus-

gestellt .sein.

A(lbericus) Dei gratia Ostiensis episcopus, sancte sedis aposto-

lice legatus, monachis Exiensibus et clero et populo salutem.

Superbia et contumacia B(ertranni) monachi rebellis et excommu-
nicati, sicut ad aures multorum peruenit, ita et nobis innotuit, et

quia noluit intelligere ut bene ageret, noluit respicere, ut ad cor

rediret, noluit hurniliari ne superbiret, mandamus uobis et ex aue-

toritate sedis apostolice precipimus, ne ei pro sua superbia et

contumacia excommunicato deinceps communicetis, ne cum eo per-

eunte et uos de uia iusta pereatis. Apostolica igitur auctoritate
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nobis tradita uos ab eius obedientia et subiectione absoluimus et,

ne ei consentiatis. modis omnibus probibemus. Facientes enim et

consentientes pari pena puniendi sunt: omnibus autem ei consen-

tientibus diuina interdicimus et debita anathematis sententia usque

ad dignam satisf'aotionem a liminibus sancte matrix ecclesie seque-

stranms.

31 .

Engen III. nimmt das Kloster Xotre-Daine de la Fertr anter

dem Alt Bartholomiius in den aj'OStolischen Sclnits mid bcstiitigt ihm

die Besitznvgen and die Zehnten. Lateran 1146 Januar 15.

Coll. Moreau 821 (Fontette Fortefeaille XLVJ Bourgogne et

Bresse) s. XVIII /'. IIS' Paris Bill. Xat.

J-L. 8843. YgJ. Papsturl unden in Franlreich II }>. 14.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Bar-

tholomeo abbati monasterii beate Maine de Firmitate eiusque fra-

tribus tam presentibus quam futuris regularem uitam professis a -
! [in

perpetuumj. Pie postulatio uoluntatis effectu debet prosequente

oompleri. quatenus et deuotionis sinceritas laudabiliter enitescat '•> et

utilitas postulata uires indubitanter assumat. Eapropter. dilecti

in Domino filii, uestris iustis postulationibus clementer annuentes

et uenerabilis fratris nostri Hugwnis Autissiodorensis episeopi pre-

cibus inclinati, prefatum beate Dei genitricis semperque uirginis

Marie monasterium. in quo diuino mancipati estis obsequio, sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

priuilegio commtmimus. Statuentes ut quascumque possessiones

quecumque bona in presentiarum iuste et canonice possidetis aut

in futurum concessione pontificum, liberalitate regum, largitione

principum. oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Do-
mino poteritis adipisci, firma uobis uestrisque suceessoribus et illi-

bata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda
uocabulis : Grangiam de Puteo Auenatii cum omnibus terris ad
earn pertinentibus, grangiam de Nulliaco cum terris uineis et siluis

ad earn pertinentibus, grangiam de Chiliaco cum terris et siluis

ad earn pertinentibus, et cum libera usuaria terrarum siluarumque

domini Nauiliacensis. que in circuitu earumdem terrarum posite

sunt, grangiam de Chauallix cum terris aquis molendinis et siluis,

a) proiitentilius. 1) innotescat.
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clausum uinearam de Giueriaco cum usuaria ad eumdem clausum

necessaria, que coneessa est uobis a Gauterio Cabilonensi episcopo

et canonicis eiusdem loci, ab Hugone quoque Burgundie duce et a

Falcone de Regiomonte; decimas uero terrarum quas in parochia

sancti Romani et Moliaci propriis laboribus aut sumptibus excolitis

uel excoletis, a Stephano Eduensi episcopo preesse et assensu Rai-

naldi domini castri sancti Romani et Guidonis patrui sui nec non

etiam Eduensis capituli rationabiliter uobis concessas et scripto

suo firmatas
,
per presentis scripti paginam confirmamus. Sane

laborum uestrorum quos propriis manibus aut sumptibus colitis,

siue de nutrimentis uestrorum animalium nullus omnino a uobis

decimas exigat. Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat

prefatum locum temere perturbare uel eius possessiones autFerre

uel ablatas c
- retinere minuere seu quibuslibet uexationibus fatigare,

sed omnia integra seruentur, eorumdem pro quorum gubernatione

et sustentatione coneessa sunt, usibus omnimodis profutura, salua

sedis apostolice authoritate et diocesani episcopi canonica reueren-

tia. Si qua rfj igitur in futurum ecclesia.stica secularisue persona

huius nostre const itutionis paginam sciens') contra earn temere

uenire tentauerit, secundo tertioue commonita, nisi reatum suum
congrua satisfactione correxerit, potestatis honorisque sui dignitate

careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate

cognoscat et a sacratissimo corpore et sanguine Dei et domini

redemptoris nostri lesu Christi aliena fiat atque in extremo exa-

mine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eidem loco iust;i/ J

seruantibus sit pax domini nostri lesu Christi, quatinns et hie

fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem ,n pre-

mia eterne pacis inueniant. Amen.
R () Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis^ episcopus ss.

f Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti" ss.

j Ego Guido presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

j Ego Hubaldus presb. card. tit. sancti Chrisogoni ss.

f Ego lordanus presb. card. tit. sancte Susanne"') ss.

f Ego Octauianus diac. card, sancti ’•> Nicolai in carcere ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Hiacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmydin ss.

c) oblatas. d) quis. e) scienter. f) iuxta. g) quantum

h) et in futurum premia f) Statl R steht da f. ss fehlt iiberaU, ebenso BY
und f bei den Kardinalen. A) Saliiniensis. 1) C’alueti. m) Iuliane.

it) tit. sancti
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Datum Laterani per manum Roberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, XVIII kal. februarii, indictione

VIIII, incarnationis doxninice anno MCXLV, pontiticatus uero do-

mini Eugenii III pape anno primo.

32.

Eugen 111. schreibt dem Erzbischof Gaufried von Bordeaux, daft

die Kapldne der JDiozese Bordeaux ein Becht haben auf die Oblationen

bet Messen, Beichten und anderen Gelegenheiten.

Sutri (1146) Mai 1.

Orig. Bordeaux Arch. Dtp. (Archevtclie de Bordeaux G. 1).

Das Original ist sehr zerstort, der Sinn der Urkunde aber ist

gesichert durch das ausfiihrliche Begest des Inventors von 1596 f. 46

(G. 524): ..Bulle de Eugenius 111 pape contenant constitution dicelluy

par laeptelle les chapellains du diocese de Bourdeaux ez esglises qu'ils

ont en charge
,
peuvent prendre les oblations des penitents qui viennent

se confesser et aussy les oblations qui se donnent ez messes des nopces

et puriffications des femmes et des autres ’choses qui appartiennent a

leur droid Datum Sutri kal. maii“. Lucius 11. lieji iibrigens die

gleiche Bestimmung (1144) III 21 ergehen (Inventor von 1596 f. 46).

EVgenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

G(aufredo) Burdegalensi archiepiscopo salutem et apostolicam bene-

dictionem.
|

Si in rebus secularibus suum cuique ius et pro-

prius ordo seruandus est, multo magis in ^eclesiasticis
|

dispositio-

nibus nulla debet induci con uenerabilis frater

G(aufrede) archiepiscope. tuis petitio|nibus clementer annuimus . .

quod] capellani per Burdegalensem [diocejsim
|

commo-
rantes in commissis sibi ^cclesiis habfeant] dfebitaj de oblationibus

penitentium [qui]
|

ad confessione[m ue]niunt, [de] oblationibus etiam

qnq . . in purificationi bus mulierum fiunt et in

ceteris quq [ad i]us eorum [proueniunt
] |

con-

seruetur [et pre]sentis scripti pagina constit[uatur]. Nulli ergo

|
. . . . prefatis presbyteris qualibet sub-

trahere aut
j
Si quis [autem buic n]ostrq con-

stitutioni temere [contrauenire t]emp|tauerit, do[nec reatum suum]
j

digna [satisfactione correxer]it, honjoris et] off[icii sui dignitate

careat et] omn[ipotentis Dei et]
|
beatorum Petri et Pauli a[posto-

lor]um [eius] in [dignationem et nostram] incurrat. Dat. Sutrii

kal. maii.

B.



Papsturkunden In Frankreich VII. 75

33.

Eugen III. nimmt das Kloster Figeac unter deni Abt Adhemar

in den apostolischen Schutz and bestdtigt ilim die Besitzungen, die

Gerichtsbarkeit iiber die Einwohner von Figeac, die freie Abtswahl

,

die Zebntenfreiheit and die Sepidtur. JIartura 1147 Januar 22.

Privileges da comti de Rouergue s. XV f.
140' Alontauban Arch.

Hep. A. 111. — Coll. Bool 126 f. 53 (con 1668 I 17 aus Kopie von

1498) Paris Bill. Nat.

J-L. 8994 zitiert nach Coll. Boat. Vgl. aach Gallia Christiana 1

p. 174. Offenbare Schreibfelder verbessere ich stillscluveigend.

Eugenius episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis Ad-

bemario abbati Fiacensi eiusque fratribus tam presentibus quam
fnturis regularem uitam professis imperpetuum. Religiosis de-

sideriis dignum est facilem prebere consensum, ut fidelis deuocio

celerem sorciatur effectum. Eapropter, dilecte in Domino fili Ad-
hemare abbas, tuis iustis postulacionibus clementer annuimus et

Fiacense monasterium, cui Deo auctore presides, sub beati Petri

et nostra protectione suscipimus et presentis scripti priuilegio

commnnimns. Statuentes ut quascnmque possessiones quecumque

bona idem monasterium in presentiarum iuste et canonice possidet

ant in futnrnm concessione pontiticum, largitione regum uel prin-

cipum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo propicio poterit

adipisci, firma uobis uestrisque successoribus et illibata permane-

ant. In quibus bee propriis duximus exprimenda uocabulis : Prio-

ratum de Fontibus enm pertinentiis suis, ecclesiam sancti Quintini

de Galliaco, ecclesiam de Iuuante, ecclesiam sancte Marie eiusdem

loci, ecclesiam de Planholis, ecclesiam de Camburaco, ecclesiam de

Formanbaco, ecclesiam et cappellam de Cardalbaco, ecclesiam de

sancto Simpboriano, ecclesiam sancte Marie de la Batida, ecclesiam

de Molerias, ecclesiam de Porcias, ecclesiam de Senalhaco, ecclesiam

de Soceyraco, ecclesiam de Sabadello, ecclesias sancti Sanctini et

sancti Petri, ecclesiam de Lauinaco, ecclesiam de Solarec, ecclesiam

de Roffiaeo, cappellas montis Vmrati, ecclesiam de sancto Felicio,

ecclesiam de Vulliaco, ecclesiam de Tnciaco, ecclesiam de Lintil-

haco, ecclesiam de Yemeto, ecclesiam de Yico, ecclesiam de Agento,

ecclesiam de Lercampo, ecclesiam de Tanrinaco, ecclesiam de Altis

arboribus, ecclesiam de Galganho, ecclesiam de Yenis, ecclesiam de

Lupiaco, ecclesiam de sancto Lupo, ecclesiam de Roset, ecclesiam

de Cassamicio. ecclesiam de Seremaco, ecclesiam de Panrellis, ec-
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elesiam de Retis, ecclesiam de Mayrincliags. ecclesiam de Rimoda,

ecclesiam de Septem fontibus, ecclesiam de Mauriaco. ecclesiam de

Assemiaco. ecclesiam de C'alomiaco. ecclesiam de Marni, ecclesiam

sancte Crucis de Macanas, ecclesiam sancti Georgii, ecclesiam de

Cappella, ecclesiam de Yitaliaco. ecclesiam sancti Laurentii de Branas,

ecclesiam de Ols, ecclesiam de Ambayraco. ecclesiam de sancta

Affra, ecclesiam de Pris, ecclesiam de Riganto. ecclesiam de Toy-

raco, ecclesiam de Fontenaco, ecclesiam de Montigas, ecclesiam

sancti Stephani de Bedorio. ecclesiam sancti Laurentii, ecclesiam

sancti Petri de Altaripa, ecclesiam sancti Martini, ecclesiam sancti

Georgii, ecclesiam de Assaco, ecclesiam sancti Dionisii, ecclesiam

de Vuciaco, ecclesiam de C’auba, ecclesiam sancte Eulalie, ecclesiam

de Exepis, ecclesiam sancti Andree, ecclesiam sancti Project!, ec-

clesiam de Solnaco, ecclesiam sancti Sigismondi, ecclesiam de Liue-

rono, ecclesiam de Senalhaco, ecclesiam de sancto Remigio, eccle-

siam de sancto Lupo, ecclesiam de Temmas, ecclesiam de Riallaco,

ecclesiam de Celia, ecclesiam de Pairiciaco, ecclesiam de Roeiras,

ecclesiam de Gresas
,

ecclesiam sancti Mauricii de Anglarisio,

cappellam de Meolmallo, ecclesiam de Anglars, ecclesiam de Mari-

niaco, ecclesiam sancti Pardulplii, ecclesiam de Yiasaco, ecclesiam

de Almaco. ecclesiam sancti Martini de Lobeiaco, ecclesiam de

Grisalono, ecclesiam de Carasiaco cum omnibus pertinentiis earum;

in episcopatu Engolismensi ecclesiam de Charroz cum pertinentiis

suis. Preterea cunctos ipsius loci habitatores a iustitia et seruitute

nisi tantum abbatis et monaehorum, sic-ut hactenus fuisse noscuntur,

liberos esse precipimus et sedis apostolice auctoritate firmamus.

Obeunte uero te nunc eiusdem loci abbate uel tuonun quolibet

successorum, nullus ibi qualibet surreptionis astucia uel uiolencia

preponatur, nisi quern fratres ipsius loci secundum Dei timorem et

beati Benedicti regulam, seruato antiquorum priuilegiorum suoruni

tenore, prouiderint eligendum. Sane laborum uestrorum quos pro-

priis manibus aut sumptibus colitis, siue de nutrimentis uestrorum

animalium nullus a uobis decimas exigere presumat. Sepulturam

quoque ipsius loci liberam esse concedimus, ut eorum qui se illic

sepeliri deliberauerint, deuotioni et extreme uoluntati, nisi forte

excommunicati uel interclicti sint, nullus obsistat, salua tamen

iusticia matricis ^ ecclesie. Decernimus ergo ut nulli omnino homi-

num liceat prefatum monasterium temere perturbare aut eius

possessiones auferre uel ablatas retinere minuere aut aliquibus

uexationibus fatigare, sed omnia integra conseruentur. eorum pro

a) iustitia et matrieis.
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quorum gubemaeione et sustentacione concessa sunt, usibus omni-

modis profutura, salua sedis apostolice auctoritate et dioeesanorum

episcoporum eanonica iustieia. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

secularisue persona hanc nostre constitutionis paginam sciens contra

earn temere uenire temptauerit, secundo tercioue commonita, si non

satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui digni-

tate eareat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata ini-

quitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac b> sanguine Dei et

domini redemptoris nostri Iesu Christi aliena fiat atque in extremo

examine districte ultioni subiaceat. Cunctis autem eiclem loco iusta

seruantibus sit pax domini nostri Iesn Christi, quatinus et hie

fructum bone actionis percipient et apud districtum iudicem premia

eterne pacis inueniant. Amen. Amen. Amen.

R. Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss. BV. a

f Ego Theodewinus sancte Rufine '
' episcopus ss.

f Ego Albericus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

t Ego Hubaldus f ' presb. card. tit. sanctorum Iohannis et Pauli ss.

f Ego Guydo presb. card tit. sancti Laurentii in Damaso v) ss.

f Ego Iulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Octauianus diac. card, sancti Nyeholai in carcere

Tulliano ss.

f Ego Iohannes sancti Adriani diac. card. ss.

f Ego Guydo diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Iacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

Dat. apud Marturam per manum Guydonis sancte Romane
ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii, XI kal. februarii, inclictione

Xa
,

incarnationis dominice anno MCXLVI. pontifieatus uero do-

mini Eugenii tercii pape anno secundo.

b) aut. c) BV felilt, ebenso iiberall j und ss. d) Theoilorinus.

e) Raphine. f) Abakus. g

)

sanctorum Laurentii et Damasii.

54 .

Eugen 111. nimmt das Kapitel von liodez v.nter dent Propst

Eertradus in den apostolisehen Schutz mid bestcitigt Him seine lie-

sltzangen und Rechte, besonders die Schenlaingen der Bischbfe von

liodez. Auxerre 1147 Oktober 12.

Grig. Ilodez Arch. Dip. (Chapitre de liodez Liasse 1).
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,

EVGENIYS EPISCOPVS SERVVS SEBYOBVM DEI. DILECTIS

FILIIS BERTRADO RVTHENENSI PREPOSITO EIVSQVE FRA-

TRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTVRIS REGVLAREM VITAM
PROFESSIS IN PERPETVVM.

j
Desiderium quod ad religionis pro-

positum et animarum salutem pertinere monstratur, auctore Deo

sine aliqua est dilatione complendum. Quoeirca. dilecti
|
in Do-

mino filii, uenerabilis fratris nostri PETRI Ruthenensis episcopi

precibus inclinati. uestris iustis postulationibus clementer annnimus

et prefa'tum locum, in quo diuino mancipati estis obsequio, sub

beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

prinilegio communimus. In primis siquidem statuentes,
|
ut ordo

canonicus secundum beati Augustini regulam in uestra ecclesia

perpetuis temporibus inuiolabiliter conseruetur. Preterea quas-

cumque possessiones quecumqne bona in presentiarum iuste et cano-

nice
|

possidetis aut in fnturum concessione pontificum, largitione

regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis Deo
propitio potent"' adipisei, firma uobis uestrisqne successoribus et

illibata per maneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda

uocabulis : Ecclesiam sancti Saluatoris de Veirerias, ecclesiam sancti

Petri de Colnac, ecclesiam sancti Geraldi de Lasalas, ecclesiam de

Boazo, ecclesiam de La saotz. ecclesiam sanct$ Eulalie, ecclesiam

sancti Gregorii, ecclesiam de Buinac, ecclesiam de Lalegueira, ec-

clesiam sanct$ Iulite, ecclesiam de Lasaluetat, ecclesiam de Salellas,

ecclesiam de Pinet, ecclesiam de Mosetelacapella, ecclesiam
|
de

Mairan, ecclesiam de Bellanda, ecclesiam de Tellet, ecclesiam sancti

Pauli, ecclesiam sancti Partemii; uniuersas preterea paratas sine

simbolas quas sinodos uocant, tam ex ecclesia de Ameliau quam
ex

|
ceteris ecclesiis quas Ruthenensis ecclesi^ antistites, Petrus

quondam Berengarii, Pontius Stepbani, Raimundus Frotardi, Ade-
marus et Petrus qui in presentiarum eidem Ruthejnensi ecclesie

presidet, uobis in sumptibus uestium concesserunt. Preposituram
quoque, quartam Ruthenensis parrochie archidiaconiam, oblationes
quoque uestre matricis ecclesiq, quas

|

done prefati Adeimari 0
^ bone

memorie episcopi possidetis, uestre communitatis usibus confirmamus.
Preterea interdicimus ne cui post factam ibidem professionem pro-
prium quid habere ne ue sine prepositi uel sine congregationis
licentia de claustro discedere liceat. Decernimus ergo ut nulli

omnino hominum liceat prefatam ecclesiam temere perturbare aut

|

eius possessiones auferre uel ablatas retinere minuere seu ali-

quibus uexationibus fatigare, set omnia integra conseruentur, eorum

a) so im Orig.
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pro quorum gubematione et sustentatione concessa
|
sunt, usibus

omnimodis profutura, salua nimirum sedis apostolice auctoritate.

Si qua igitur in f'uturum ecclesiastica secularisue persona hanc

nostre constitutionis
|

paginam sciens contra earn temere uenire

temptauerit, secundo tertioue commonita, si non satisfactione con-

grua emendauerit, potestatis honorisque sui dignitate careat ream-

que
|

se diuino iudicio existere de perpetrata iniquitate cognoscat

et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et domini nostri Iesu

Christi aliena fiat atque in extremo examine districte
j
ultioni

subiaceat. Cunctis autem eidem loco sua iura seruantibus c)
sit pax

domini nostri Iesu Christi, quatinus et hie fructum bone actionis

percipiant et apud districtum
j
iudicem premia eterne pacis inue-

niant. AMEN. AMEN. AMEN.
R. Ego Eugenius catholice §cclesi§ episcopus ss. BV.

f Ego Albericus Ostiensis episcopus ss.

f Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Grislabertus indignus sacerdos sancti Marci ss.

t -Eg° Gruido presb. card. tit. sanctorum Laurentii et Damasi ss.

f Ego Hugo presb. card. tit. in Lucina ss.

Dat. Altisiodori per manum GVIDONIS sanctq Romane ecclesie

diaconi cardinalis et cancellarii, IIII id. oct., indictione XI, incar-

nationis dominice anno M°C°XLVII, pontificatus uero domni
EUGENII pape III anno III.

B. dep.

b) in in Orig. c) seruatibus Orig.

35 .

Ewjcn 111. ermahnt den Bischof Bernhard von Saragossa die

der Kirche von Audi von Konig Aifons von Aragon geschenkte und
von Bapst Innocenz II. bestdtigte

,
von seinetn Vorganger aber gewalt

•

sam in Besitz genommene Kirche von Alagon dem Erzlischof Wilhelm

von Auch zu restituieren. Heims (1148) April 6.

Mongaillard Histoire de la Gascogne s. XVII f. 332 Toidouse

Bill. Comm. Ms. 718.

Vgl. Nr. 19.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

B(ernardo) Cesaraugustano episcopo salutem et apostolicam bene-

dictionem. Venerabilis fratris nostri W(ilelmi) Ausciensis archi-

episcopi querelam accepimus, quod ecclesiam de Alagon, quam illu-
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stris uir lldefonsus Aragonum rex Ausciensi ecclesie pie mentis

deuotione concessit et ei predecessor noster felicis memorie papa

Innocent ins scripti sui munimine confirmauit, predecessor tuus uio-

lenter abstulerit et tn earn contra iustitiam detinere presumas.

Quia igitur nnlli in sua iustitia deesse possumus nec debemus,

fraternitati tue per presentia scripta mandamus, quatenus predicto

fratri nostro ablata cum integritate restituas''- et in pace possidere ,J>

permittas. Postmodum uero, si quid aduersus eum te babere con-

fidis, quod iustitia dic-tauerit c)
,
authore Domino poteris obtinere.

Data Remis VIII id. aprilis.

a i restitute. b) possedere. c) riictauit.

36.

Eugen 111. ermahnt den llischof Bernhard von Saragossa con

Aleueni, die dem Erzbisdiof Wilhelm von Auch gehorige and ikm von

Papst Innocent II. bestdtigte Kirdie von Alagon der Kirehe von Auch
zuriichzugeben

,
tcenn er nicht auch die Verzeihmxg seines Verhaltens

dem Bisclwf Lupus von Pampdona gegeniiber nodi erschueren wolle,

Ferentino (1151) Februar 20.

Mongaillard Histoire de la Gascogne s. XVII f. 332 Toulouse

Bibl. Comm. Ms. 710.

Vgl. Nr. 19 and 35.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri B.
Cesaraugustano episcopo salutem et apostolicam benedictionem.
Sicut deuoti et humiles filii uere“> charitatis amplexibus et plenis

pietatis uisceribus dulciter^ sunt fouendi, ita ingrati et rebelles et
in sua contumacia persistentes seueriori iustitie rigore duriter
sunt tractandi. Pro tua siquidem superbia, qua de controuersia, que
inter te et uenerabilem fratrem nostrum Lu(pum) Pampilonensem
episcopum diutius agitata est, apostolicis noluisti obedire mandatis,
suspensionis sententiam iam incurristi, seel propter hec a tua re-

bellione minime cessans, restitutionem ecclesie de Alagon, quemad-
modum tibi per apostolica scripta mandauimus, uenerabili fratri

nostro G(uillelmo) Auscitano archiepiscopo c
>, sedis apostolice legato,

facere noluisti. De ipsa quippe ecclesia idem frater noster per

a) uera. b) dulicter. c) art-hiepiscopo fehlt.
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uiolentiam sine ratione siue iudicio se spoliatnm esse conqueritur,

quam diu quiete possedit et earn sibi predecessor nosier felicis

memorie papa Innocentius muniniine sui priuilegii confirmauit. Per
iterata itaque tibi scripta mandamus atqne precipimus, quatenus

predictam ecclesiam de Alagon eidem fratri nostro et ecclesie sibi

cominisse absque refragatione restituas. Postmodom uero, si quam
iustitiam in ea te habere confidis, in nostra presentia uel legati

sedis apostolice quod instnm fuerit poteris obtinere sollicite atten-

dens, quia, si nostris in hoc preceptionibus inobediens fueris, cum
absolutionem a nobis uolueris impetrare, hums secundi excessus

inmemores Domino auxiliante non erimus. Data Ferentini

X kal. martii.

37.

Eugen 111. nimmt das Kloste>• Gimont unto• dem Abt Arnold
in den apostolisclien Schulz und bestiitigt Him die Besitzungen and die

Zehnten. Bom Sanlct Beter 1153 Mcirz 3.

Auszv.g in Antiquitatum in Vasconia Benedictinarum pars II

von 1680 p. 485 Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 12752.

J-L. 9712 nach diesem Ms.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ar-

naldo abbati Gemundi eiusque n) fratribus tam presentibus quam
futuris regularem uitam professis in perpetuum. Licet uniuersis

ecclesiis et personis ecclesiasticis debitores ex iniuncto nobis a Deo
apostolatus officio existamus, uiros tamen religiosos, qui spretis

omnibus pro Christo uitam pauperum elegerunt, ampliori nos oportet

caritate diligere et tam eos quam loca eorum contra prauorum in-

cursus sedis apostolice patrocinio communire. Quocirca, dilecti in

Domino filii etc. In quibus hec propriis duximus exprimenda uoca-

bulis : Grangiam que uocatur Artiga, grangiam que dicitur Lauis,

terram sancti Saturnini
,

grangiam que nominator Franeauilla,

grangiam que nuncupatur Sansolans et grangiam que appellator

Aquabella. Sane laborum uestroruni quos propriis manibus ant

sumptibus colitis, siue de nutrimentis animalium uestroruni nullus

a uobis decimas presumat exigere. Decernimus ergo etc.

R. '*) Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

a) uestrisque. b) It und HY ft!den, ebenso iibercdl f.

Kgl. Ges, d. Wiss. Nachrichtsn. Phi!.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 6
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f Ego Conradus Sabinensis c
- episcopns ss.

f Ego Ymarus Tnsculanus episcopus ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Heuricus presb. card. tit .

d) sanctorum Herei"' et Acbillei ss.

f Ego Gregorius^ presb. card. tit. sancti Calixti ss.

j Ego Otho diac. card, sancti Georgii ad Yelum aureum ss.

Datum Rome apud sanctum Petrum per manum Bosonis sancte

Romane ecelesie scriptoris. V non. mart., indictione I. anno incar-

nationis dominice MCL1I, pontificatus domni Eugenii pape III

anno VHII.

. c) Sabinensis ecelesie episcopus. d) tit. feklt. e) Keren. f) Gorgonius.

38.

Eugen III. nimmt die Kirche von Beziers unter detn Bischof

Wilhelm in clen apostolischen Schuts mid hestdtigt ihr die Besitzungen.

Lateran 1153 April 27.

Livre noir de Beziers von 1771 f. 153 Montpellier Arch. Dtp.

(Chapitre cathedral de Beziers). — Coll. Boat 61 f. 190 (von 1668

XI 29 aits dem Livre noir) Paris Bibl. Eat. [li].

J-L. 9716 nach Coll. Boat. E. Sabatier Histoire dc la ville et

des eveqaes de Beziers (Beziers 1854) zitiert die Urhunde nach dem
Zitat bei Gallia Chr. VI p. 317.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Guillelmo Biterrensi episcopo eiusque successoribus canonice sub-

stituendis salutem et apostolicam benedictionem. Ex comisso

nobis a Deo apostolatus officio fratres nostros episcopos tam uici-

nos quam longe positos debemus diligere et ecclesiis, in quibus
Domino militare noscuntur, suam iusticiam conseruare. Dignum
namque et honestati conueniens esse cognoscitur, ut qui ad eccle-

siarum regimen assumpti sumus, eas et a prauorum hominum ne-

quicia tueamur et apostolice sedis patrocinio foneamus. Eapropter,
dilecte in Christo frater Guillelnie episcope, tuis iustis postula-

tionibus gratum impercientes assensum, ecclesiam sanctorum mar-
tirum Nazarii et Celsi, cui Deo auctore preesse dinosceris, sub
beati Petri et nostra protectione suscipimus et presentis scripti

priuilegio communimus. Statuentes ut quascumque possessiones

quecumque bona eadem ecclesia in presenciarum iuste et canonice
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pcssidet aut in futurum concessione pontificum, largitione regnm

uel principum, oblatione fidelium sea aliis instis modis Deo pro-

picio poterit adipisei. firma tibi tuisque saccessoribus et illibata

permaneant. In quibus kec propriis duximns exprimenda uocabulis:

Abbaciam sancti Iacobi, abbatiam sancti Affrodisii et proeessiones

et stationes quas cleriei earundem abbaciarum statutis diebus con-

sueuernnt in uestra ecclesia exhibere, ecclesiam sancti Saturni,

monasterium sancti Petri de Vineellis monasterium sancti Martini

de Villamagna, ecclesiam sancte Marie de Catiano b> et ecclesias

sancti Ciriaci, sancte Marie de Frangolano, de Rurinaco% de Auena,

de Clemenciano, de Diano et sancti Saluatoris de Podio, de Loda-

zmo d
\ sancte Marie de Belloloco, de Redes, de Capimon ei

, de

Pelgeriis, de Gradano, de Corano'0
,
de Alignano'7

', de Eraiseu, de

Caissano, de Capilis h
\ de Murr >, de Tonga, de Camprinano, de

Valerias, sancti Ckristofori de Margung ’
1

,
de Tornes et de Birada !)

>

castrum Gabiani et castrum Lignani cum ecclesiis et omnibus eorum
pertinentiis, uillam de Aspirano cum ecclesia sancti Romani et

partem quam habetis in uilla que uocatur Erignanus cum decimis

ipsius loci; quicquid preterea iuris kabetis in eiuitate Biterrensi et

in eius suburbiis, tertiam partem leddarum tarn de terra quam de

mari, consuetum et annuum Iudeorum censum. Decemimus ergo

ut nulli omnino '"-1 hominum liceat prefatam ecclesiam temere per-

turbare aut eius possessiones auferre uel ablatas retinere minuere

seu quibuslibet uexationibus fatigare
,

sed omnia integra conser-

uentur, uestris et aliorum pro quorum gnbernatione et sustentatione

concessa sunt, usibus omniinodis wl profutura, salua in omnibus apo-

3tolice sedis auctoritate. Si qua igitur in futurum ecclesiastica

secularisue 0> persona hanc nostre constitutionis paginam sciens

contra earn temere uenire temptauerit, secundo tertioue commonita,
si non satisfactione congrua emendauerit, potestatis honorisque sui

dignitate careat reamque se diuino iudicio existere de perpetrata

iniquitate cognoscat et a sacratissimo corpore ac sanguine Dei et

domini redemptoris nostri Iesu Cbristi aliena fiat atque in extremo

examine districte ultioni subiaceat. Cunctis antem eidem loco

iusta seruantibus sit pax domini nostri Iesu Christi, quatenus et

hie fructum bone actionis percipiant et apud districtum iudicem

premia eteme pacis inueniant. Amen. Amen.

R. Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss. BVf'.

a) Iuncellis B. b) Cassiano B.

e) Caprimon B. f) Coiano B.

i) Muris B. k) Margune B.

n) commodis. o) secularis uel.

c) Rouinaco B. d) Lodozano B.

g) Abignano B. h) Caprilis B.

I) Burada B. m) omninoque.

p) BV fehlt, ebenso iiberall f und ss.

6 *
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f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Imarus Tusculanus episcopns ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

Datum Laterani per manum Bosonis sancte Romane ecclesie

scriptoris, V kal. maii, indictione I, incarnationis dominice anno

M0C“L°I1I0
,

pontificatus uero domini Eugenii III pape anno IX.

39.

Eugen III. nimmt die Kirdie von Narbonne miter Erzbischof

Petrus in den apostolischen Scliutz und bestdtigt ilir die Privilegien

and Picchte. Rom Sanht Peter 1153 Mai 4.

Kopie s. XIV im Ms. lat. 5211 D Nr. 8 Paris RibJ. Nat. —
Coll. Bahue 374 s. XVII f. 274 ebenda [B]. — Laporte Selecta

Monumenta s. XV111 f. 98 Toulouse Bill. Comm. Ms. 625. — Bulla-

rium Narbonense s. XV f. 17 London British Museum Ms. Had. 3570.

J-L. 9719. Aufder Kopie s. XIV steht die ulte Signatur: „Saint-

Iust Nr. 10.“ Audi die Kopien von Baluze und Laporte stanmen „ex

arcldvio archiepiscopaius Narbonensis“. 1m Inventar von 1639 vol. 11

f. 14 zitiert aits Registre 11 f. 27.

Eugenius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Petro Xarbonensi archiepiscopo eiusque successoribus canonice sub-

stituendis in perpetuum. In eminenti apostolice sedis specula
disponente Domino constitute ex iniuncto nobis a Deo apostolatus
oflicio fratres nostros episcopos sincera karitate diligere et commissis
sibi ecclesiis suam debemus iustitiam conseruare. Pro ipsarum
namcpie statu satagere uolumus et earum paci atque tranquillitati

auxiliante Domino salubriter prouidere. Eapropter
,

dilecte in
Christo frater Petre archiepiscope, tuis iustis postulationibus cle-

menter annuimus et Xarbonensem ecclesiam, cui Deo auctore pre-
eSae dinosceris, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus
et presentis scripti priuilegio communimus. Statuentes ut quas-
cumque possessiones quecumque bona eadem ecclesia in presentiarum
iuste et canonice possidet aut in futurum concessione pontificum,

largitione regum uel principum, oblatione fidelium seu aliis iustis

modis Deo propitio poterit adipisci, firma tibi tuisque successoribus
et per uos eiclem ecclesie illibata permaneant. In quibus hec pro-
priis duximus exprimenda uocabulis: Ecclesiam sancti Pauli cum omni-
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bus pertinentiis suis, oppidum quod uocatur Caput stagni, Salas. Cru-

seadas, Canet, Ventenac, Argens. Fontem ioncosam. Auriag, Villain

rubeam, Siianum, Gruyssanum, Guilbanum, Montilium, Poalerium

cum eorum appenditiis, Fontem erectam cum omnibus pertinenciis

suis, abbatiam de Caunis, abbatiam de Iocone, ecclesiam de Fo-

nelleto cum omnibus pertinenciis suis et quicquid habetis in comi-

tatu Narbonensi et Redensi, infra urbem Narbonensem medietatem

ipsius ciuitatis, medietatem telonei, portatici, rafice salinarum et

ceterorum reddituum, que a ciuitatis comite tarn de marinis quam
de terrenis uiatoribus exbiguntur. In monasteriis etiam seu ceteris

per Narbonensem parrochiam ecclesiis, salua sedis apostolice auc-

toritate, canonicum uobis ius obtinere concedimus. Sane ad uestram

metropolim pertinentes episcopales catbedras, uidelieet Biterris,

Carcassone, Tholose, Elne, Agatbes, Luteuie, Magalone, Nemausi,

Vzetice tibi tuisque successoribus in perpetuum subiectas et obe-

dientiam debitam seruare censemus, et quicquid ex antiquo iure

Narbonensi ecclesie competit, ratum perpetuo et inconuulsum ma-
nere sancimus. Decemimus ergo ut nulli omnino bominum liceat

eandem ecclesiam temere perturbare aut eius possessiones auferre

uel ablatas retinere minuere uel temerariis uexationibus fatigare,

sed omnia integra conseruentur, eorum pro quorum sustentatione

et gubernatione concessa sunt, usibus omnimodis profutura. Si

qua igitur in futurum ecclesiastica secularisue persona banc nostre

constitutionis paginam sciens contra earn uenire temptauerit, se-

cundo tertioue commonita, si non satisfactione congrua emendauerit,

potestatis honorisque sui dignitate careat reamque se dinino iudicio

existere de perpetrata iniquitate cognoscat et a sacratissimo cor-

pore ac sanguine Dei et domini redemptoris nostri Iesu Cbristi

aliena fiat atque in extremo examine districte ultioni subiaceat.

Cunctis autem eidem ecclesie iusta seruantibus sit pax domini

nostri Iesu Christi, quatenus et bic fructum bone actionis perci-

piant et apud districtum iudicem premia eterne pacis inueniant.

Amen. Amen. Amen.

R. Ego Eugenius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Conradus Sabinensis episcopus ss.

f Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Hugo Hostiensis episcopus ss.

f Ego Gregorius presb. card. tit. Calixti ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.*' 1

a) II und BV nur in B. b) Liese Unterschrift nur in B.
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,

f Ego Iohannes presb. card, sanctorum lobannis et Pauli tit. Pa-'

machii ss.

j Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

j Ego Iohannes diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.
l)

Dat. Rome apud sanctum Petrum per manum Rolandi sancte

Romane ecclesie presbyteri cardinalis et cancellarii, IIII non. maii,

indictione I, incarnationis dominice anno M'C°L {,III0
,
pontifieatus

uero domini Eugenii III pape anno VIIII.

40 .

Eugen 111. nimnit das Kloster Sorde in den apostolischen Schulz

und bestdtigt ihm seine Freiheiten and Bechte, besonders die am
1. April 1146 gemachte Stiftung von tier Gottesdiensten.

Eom Sanlct Peter (1153) Juli 7.

Kopie s. XVII (aus einem Xotariatsinstrument von 1146 X 20)

Bordeaux Arch. Dcp. (Abhayes diverses).

Per Notar Bertrand de Fitu hat die am 1. April 1146 gemachte

fundatio einyetragen ..in libro qai dicitur Martyrologium monasterii

Sorduensis“, hat dasu die piipstliche BeAdtigung erbeten, deren Wort-

laid dann folgt und beurhundet das ganze am 20. October 1146.

Natiirlich ist die Urhunde eine Falschuny, der aber eine Urhunde

Eugens III. vorgelegen haben muji; so druche ich sie Icier ab, icean
mir auch die Vermutung der Datierung con (1153) Juli 7 nicht yum
sicher scheint. 1m Monasticon Bencdidhuun XL s. XVII Ms. lat.

12697 f.
249' Paris Bibl. Nat. icird die Urhunde nur zitiert.

Eugenius episeopus seruus seruorum Dei. Dilectis tiliis abbati

et religiosis monasterii de Sorclua (ord inis sancti Benedict! dioe-

cesis Acquensis) salutem et apo.stolicam benedictionem. Cum a
nobis petitnr quod iustum est et honestum, tam uigor equitatis

quam ordo exigit rationis, ut a> id per solicitudinem b) officii nostri

ad debitum perducatur effectum. Eaproptei’, dilecti in Domino filii,

uestris'-1 iustis postulationibus grato assensu concurrentes, personas

uestras et locum, in quo diuino estis obsequio mancipati, cum om-
nibus bonis reditibus prouentibus beneticiis ac officiis, que in pre-

sentiarum possidetis et in futuro prestante Domino poteritis adi-

pisci, sub beati Petri ac rf
> nostra protectione suscipimus. Omnes

a) et. 1
) solicitndinis c) uestri. (!) jjatris a .juo.
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quoque libertates et immunitates a nostris predecessoribus Romanis

pontificibus monasterio uestro concessas et indaltas, (specialiter

autem institutionis et fundationis quatuor beneficiorum sea offici-

orum uestri monasterii statuta, die prima aprilis anno M°CUXL°VI0

a uobis transacta et retenta per notarium publicum in choro nestre

ecclesie, singula denique membra et capita talis institutionis et

fundationis) authoritate apostolica contirmamus, corroboramus et

presentis scripti patrocinio communimus. Xulli ergo omnino e
- ho-

minum liceat hanc paginam nostre suseeptionis confirmationis com-

munitionis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si qnis

autem hoe attentare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei

ac beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Rome apnd sanctum Petrnm (anno Domini M'C0XL0YI0
,>

non. iulii, (pontificatus nostri anno seeundo.)

e) ammo.

41.

Hadrian IV. nimmt die Kirche Saint-Man de Fomdquicr unter

Propst Bertrand in den apostolisc/ien Schutz. bestcitigt ihr die Besitz-

ungen und Rcchte tend regclt besonders das Verluiltnis zu der Kirche

von Sisteron. Capua 1155 November 7.

Coll. Dupug 657 s. XVII f. 52 Paris Bibl. Nat.

Vgl. Papsturkunden in Franlreich IV (1907) p. 55. Der niclit

formelhafte Teil des Textes lautet

:

In castro Fulcalcharii ecclesiam

sancte Marie de Mercato in stra(ta) publica cum suis oblationibus,

ecclesiam sancti Ioannis cum suis oblationibus, ecclesiam sancti

Petri cum suis oblationibus, ecclesiam sancti Martini de Gastello

in territorio eiusdem castri, ecclesiam sancti Siffredi cum omnibus

suis possessionibus, ecclesiam sancti Victoris, ecclesiam sancte Marie

de Ripis altis cum suis possessionibus. ecclesiam sancte Marie de

Pilgeriis, ecclesiam sancti Erigii, ecclesiam sancti Stephani de

Massellis cum suis decimis et possessionibus, ecclesiam sancti Al-

bani, ecclesiam sancti Petri de Petrarua cum omnibus suis per-

tinentiis, ecclesiam sancti Antonini de superiori castello, ecclesiam

sancti Tacobi de Puteolis, ecclesiam sancti 31artini de Marzesco in

territorio de Boreia, ecclesiam sancti Genesii cum omnibus suis

pertinentiis, ecclesiam sancti Petri de Cimanz cum omnibus suis

pertinentiis, ecclesiam sancti Georgii de superiori castello, ecclesiam
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,

sancti Ypoliti cum suis pertinentiis
,

ecclesiam sancte Marie de

Lauduckel cum omnibus suis pertinentiis, ecclesiam sancti Babili,

ecclesiam sancti Svmeonis sitam super Campium, ecclesiam sancti

Martini de Manuascha cum omnibus redditibus et decimis suis,

quas insolidum et absque alicuius participatione possidet, ecclesiam

sancti Ioannis de inf'eriori monasterio cum decimis et oblationibus

suis cum baptisterio totius uille, ecclesiam sancti Iacobi de Totis

auris cum decimis et possessionibus suis, ecclesiam sancte Marie
sitam iuxta idem castellum, ecclesiam sancti Sepulchri in territorio

de Manuascha, ecclesiam sancti Petri quam tenent hospitalarii,

ecclesiam sancti Maximi, ecclesiam sancti Petri de Podio acuto,

ecclesiam sancti Stephani de Tairone, decimas de labore ecclesie

sancti Probatii, excepto de Podio alto et excepto de Yergerio, et

cartulas matrimonii eiusdem monasterii et cartulas matrimonii de
Manua, decimas de Vbagiis et decimas de Briues. Preterea ut
nostro speciali beneficio uobis et ecclesie uestre dignitas concessa
firma permaneat, statuimus ut semel in anno uester Sistericensis

episcopus in ecclesia uestra sinodum celebret et ordines faciat et

crisma tribuat, ecclesia uestra u) omnibus ecclesiis que sunt citra

montem Lure usque in Durentie fluuium, et partem habeat iuris

episcopalis de sinodo et de testamentis, similiter tertiam partem
mortuorum. Libertatem quoque eidem ecclesie concedimus clericos

idoneos subrogandi et ut canonici Cistericenses sine uobis ponti-
ficis electionem non debeant celebrare. Instituimus etiam ut uester
prepositus nullius extra uestrum capitulum expectato consensu,
ponendi et instituendi clericos tam in ammi(ni)strationibus uestre
principalis domus quam in ecclesiis uobis subditis liberam habeat
facultatem. Decernimus ergo u. s. ir.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-
trando preposito et ceteris canonicis ecclesie sancti Marii tam pre-
sentibus quam futuris canonice promouendis in perpetuum. EtFec-
tum iusta postulantibus.

R. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BY.
T Ego \marus Tusculanus episcopus ss.

f
b> Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

I
Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Manfridus presb. card. tit. sancte Sabine ss.

j Ego Aribertus presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

T Eg0 Astaldus c presb. card. tit. sancte Prisce ss.

a) Der Text 2 ct Icier in Unordmmg.
bytern. c) Xastaldus.

1) f felth bei den Kardinalpres-
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f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Xerei et Acliillei ss.

f Ego Oddo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Gerardus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Datum Capue per manum Rolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii. VII idus nouembris, indictione

IHI, incarnationis dominice anno MCLV. pontifieatns uero domni

Adriani pape IIII anno primo.

43.

Hadrian IV. nimmt das dem Alt Petrus von Cluny antersteUte

Kloster Mont-Saint-Jean in den apostolischen Sclmtz tmd hestatist ihn

Besitzungen und Reclde, besonders die Sepidtur.

~ Benevent 1156 Februar 15.

Bocumenta prioratus sancti Ioliannis de Monte prope Gordonium

s. XVI f. 4 Caliors Bill. Comm.

Her nicht formelhafte Ted dcs Tcxfes lautet: Xemns quod dicitur

Capelium et quicquid Gaubertus de Casalis eidem ecclesie in hele-

mosinas noscitur concessisse; statuimus ut idem locus cum suis

pertinentiis liber sit et ab omni indebita exactione immunis. nee

aliquis audeat res ipsius loci minuere uel ei grauamen aliquod aut

molestiam irrogare; si uero monackus eiusdem loci extra regulam

aliquid egerit, ab abbate Cluniacensi iustitia requiratu; porro si

clericus uel laycus liber et absolutus eiusdem loci mansionem ele-

gerit, absque alicuius contradictione suscipiatur et quicquid de suo

attulerit, liberum ab ecclesia kabeatur. Ad koc adiicientes statui-

mus, ut nullus in eodem loco ad ius et proprietatem uestram

pertinente castellum uel aliquam munitionem- edificare presumat.

Sepulturam quoque u. s. u.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Petro

Cluniacensi abbati eiusque successoribus regulariter substituendis

in perpetuum 6! Religio et honestas Cluniacensis ecclesie.

R. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BV C;
.

j Ego Ymarus Tusculanus episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Humbaldus presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Sauine ss.

a) nostram. b) in Petri et Pauli manu. c) BY fehlt. ebenso liberal

1

ss.
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f Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti Clementis ss.

f Ego Astaldus presb. card. tit. sancte Prisce ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Oddo d> diac. card, sancti Greorgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Iacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Iohannes diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

Dat. Beneuenti per manum Rolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et eaneellarii, XVI kal. marcii, indictione IV,

incarnationis dominice anno M°C0L°V 0
,

pontificates uero domini
Adriani pape IV anno II.

(?) Ado.

43.

Hadrian IV. nimmt die Kirche Notre-Dame de Beaumont unter

deni Propst Wilhelm in den apostolischen Schutz und bestcitigt ihm die

Besitzungen, die freie Abtswalil und die Sepultur.

Benevent 1156 April 27.

Coll. Docd 137 s. XVII f. 4 Paris Bill. Hat. [A]. ~ Frag-
menta Historka vol. XIV v. 16S2 p. 196 (ex Museo Roberti de Ggver)
ebenda 21s. led. 12776 [B], — Privileges du comte de Rouergue s. XV
f.

106' 21ontcmban Arch. Dtp. A. Ill [CJ.

J-L. 10176. Die Abschrift in Montauban ist sehr schlecht, auch
felden ihr alle Kardinalunterschriften

; die offenbaren Schreibfelder ver-

besseie ich stillscliiveigend. Die Besitzungen sind: In episcopate
Ruthenensi ecclesiam sancte Marie de Veireiras a)

,
ecclesiam sancte

Marie de Comps, Scclesiam sancti \ incent ii de Calm*1

? cum sua
capeila de Prouencos 1

?, ecclesiam sancti Petri de Molnetz 1

*', eccle-
siam sancti Amantii de Anglars, ecclesiam sancti Priuati, ecclesiam
sancti Stephani de Caucas*’, ecclesiam sancti Simpboriani de Mer-
cato et in eadem parrochia uillam de Bosquato^? cum omni suo
territorio

;
in episcopatu Albiensi ecclesiam sancti Stephani de

Capeila, ecclesiam sancti Hylarii de Cabanes r‘ cum decimis et aliis

suis pertinentiis, sicut nobis a uenerabilibus fratribus nostris Petro

a) Yereyriis B, Veyreriis C. b) Calun B. c) Prohencos B, Per-
nencos C. (?) Monetz B. e) Caucatz A. f) Bosquero A, Boscheto 0.

g) Ylarii de Cabannas A, Ylarii de Cabanas C.
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Ruthenensi et Rigaldo Albiensi episcopis concessa esse noseuntur

et scripti pagina coniirmata.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Guil-

lelmo preposito ecclesie sancte Marie de Bellomonte einsque fra-

tribus tarn presentibus quam luturis regularem uitam professis in

perpetuum. Pie postulatio uoluntatis.

R. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

f Ego Ybaldns presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Bernardus presb. card. tit. sancti dementis ss.

y Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego lobannes presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achillei ss.

f Ego Ioannes presb. card. tit. sanctorum Siluestri et Martini ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

Dat. Beneuenti per manum Rollandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, V kal. maii, indictione IV, in-

carnationis dominice anno M0
C"

;

L''VI'', pontificatus uero domni

Adriani pape IV anno II0
.

U.
Hadrian IV. bestiitigt die Wahl Ersbisthof Btrengars von Nar-

boruie. Benevent (1156) Juni 1.

Coll. JBaluze 82 s. XVII f. 34 Baris Bibl. Hat. — Estiennot

Fragmenta Historiae vol. XII v. 1681 p. 294 ebenda Ms. lat. 12774.

— Laporte Sclccta Monumenta s. XVI11 /'. 482' Toulouse Bill. Comm.

Ms. 626.

J-L. 10182 nach deni Fragment bei Gall. Chr. VI 53 and Instr.

40 and den Pariser Manuskripten. Zitiert im Inventor von 1639

vol. 11 f. 15 aits Eegislre II /'. 29.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto blio Bieren-

gario) electo Xarbonensis ecclesie salutem et apostolicam benedic-

tionem. Xarbonensis ecclesia proprio destituta pasture te in

patrem et archiepiscopum eligere studuit et ad examen apostolice

sedis electionem suam uoluit presentare. Super qua cum a fratri-

bus nostris in nostra presentia esset aliquantulum pertractatum,
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quoniam per te ipsias ecclesie statum posse credimus auctore Do-

mino in melius reformari, electionem ipsam duximus confirmare.

Ideoque per presentia tibi scripta mandamus, quatinus, cum a filiis

nostris clericis Narbonensis ecclesie fueris requisitus, ad ecclesiam

supradictam accedas et onus episcopale de larga omnipotentis pie-

tate confisus suscipias. Dat. Beneuenti kal. iun.

45.

Hadrian IV. mount die Iiirche von Narbonne miter Erzbischof

Berengar in den apostolischen Schutz
,

bestcitigt ihr P/ivilegien and

Bechte and verteiht clem Erzbischof das Pallium.

Lateran 1156 Besember 9.

Coll. Boat 55 f. 228 (von 1668 IX 24) Paris Bibl. Nat. —
Coll. Baltiee 82 s. XVII f. 177 ebenda. — Laporte Selecta Monumenta
s. XVIII f. 102 Toulouse Bibl. Comm. 31s. 625. — Bullarium Nar-

bonense s. XV f. 19 London British Museum 31s. Harl. 3570.

J-L. 10218. Ziticrt im Inventar von 1639 t>61. II f.
15' cats Begistre

II f. 31. Die Kopie der Coll. Boat stammt cats einer Kopie von 1640

11 4 im Archie von Saint-Just aus ..Begistre Nttmero Vn fulhet 47 et

48.“ Vgl. Nr. 39. Die Besitzavgen sind : Ecclesiam sancti Pauli

cum omnibus pertinentiis suis, oppidum quod uocatur Caput stagni,

Salas, Cruscadas, Canet, Yentenac, Argens, Eontem ioncosam,

Auriag. Villain rubeam, Scianum, Gruissanum, Quillanum. Monti-
lium, Poalerium cum eorum appendiciis, Pontem erectam cum
omnibus pertinentiis suis

;
abbatiam de Caunis, abbatiam de Iocone,

abbatiam sancti Policarpi, ecclesiam de Fenolleto cum omnibus
pertinentiis suis et quicquid habetis in comitatu Narbonensi et

Redensi, infra urbem Karbonam medietatem ipsius ciuitatis, medie-
tatem telonei, portatici, rafice salinarum et ceterorum redituum
que a ciuitatis comite tarn de marinis quam de terrenis uiatoribus
exiguntur; concordiam siue transactionem que facta est inter te
et nobilem mulierem Ermengardim uicecomitissam super porta
uidelicet episcopali et turre, medietate mensis octobris et medietate
siddarum iuxta continentiam et tenorem cartarum que inter uos
super eadem re fuere composite, auctoritate apostolica confirmamus
et ratam perpetuis temporibus decernimus permanere; in mona-
steriis etiam seu ceteris per Narbonensem parroebiam ecclesiis,

salua sedis apostolice auctoritate, canonicum uobis ius obtinere
concedimus. Sane ad uestram metropolim pertinentes episcopates
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eathedras, nidelicet Bitterris, Carcassone, Tolose, Elne, Agates,

Luteue, Magalone, Nemausi, Yzetice tibi tuisque successoribus in

perpetunm subiectas et obedientiam debitam seruare censemus, et

quicquid ex antiquo iure Narbonensi eeclesie competit, ratnm per-

petno et inconuulsum manere sancimus. Preterea pallium, sicat in

ceteris priuilegiis tibi concessum est, et nos concedimus. Decer-

nimus ergo n. s. w.

Adrianas episcopus seruas seruoram Dei. Venerabili fratri

Berengario archiepiscopo einsqne successoribus canonice substitnendis

in perpetunm. Quanto Narbonensis eeclesia.

R. Ego Adrianas catholice eeclesie episcopus ss. BV. a)

f Ego Imaras Tusculanus episcopus ss.

f Ego Cencius Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Gregorius Sabinensis 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.

f Ego Iulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Octauianus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

f Ego Guido diac. card, sancte Marie in Portion ss.

j Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

Dat. Laterani per manum Rolandi sancte Romane eeclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, V idus decembris, indictione V,

incarnationis dominice anno MCLVI, pontificatus uero domini

Adriani pape IIII anno III.

a) R imd BV fehlen.

46 .

Hadrian IV. nimmt das Kapitel von A<jde in den apostolischen

Schutz und bestiitigt Him seine Besitzungen und Bechte.

Lateran 1156 December 9.

Cartulaire du chapitre d’Agde s. XVIII p. 1 Montpellier Bill.

Comm. Ms. 33.

Vgl. Gallia Christiana VI p. 703 als fiir Archidiakon Arnulf aus-

gestellt. Der nicht formelhafte Teil des Textes lautet: Statuentes ut

quascumque possessiones quecumque bona ex concessione bone

memorie Bernardi, Raymundi, Ermengaudi quondam episcoporum

aut alio iusto titulo nunc in ciuitate Agathensi, suburbiis et terri-

toriis eius aut in quibuslibet locis aliis possidetis uel in futurum
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concessione pontificum it. s. iv. bis uocabulis : Ecclesiam sancte Marie

sitam in eadem ciuitate cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam

sancti Iohannis de Auiatico cum omnibus pertinentiis suis et quic-

quid habetis in castro et in uilla ipsius et in territorio eius, ec-

clesiam sancti Martini de Metalliano cum tota uilla et suis terri-

toriis, ecclesiam sancti Martini de Podio cum omnibus suis perti-

nentiis, ecclesiam sancti Petri de Prugnas cum omnibus suis perti-

nentiis, ecclesiam sancti Martini de Cohesanegues cum omnibus

suis pertinentiis, et quicquid habetis in uilla de Mermiano, quic-

quid habetis in terminio sancti Laurentii de Torolla, quicquid

habetis in castro de Beceiano et in eius territorio, quicquid habetis

in uilla de Affriano, ecclesiam sancti Petri de Fabricolis cum om-
nibus suis pertinentiis et quicquid habetis in ipso castro et in

uilla ipsius et in eius territorio, ecclesiam de Molrano cum omnibus

suis pertinentiis et totum quod habetis in ipsa uilla et in eius

territorio, totum quod habetis et possidetis in uilla de Corbiano

et in eius territorio, ecclesiam sancti Symeonis de Pineto cum
omnibus suis pertinentiis et quicquid habetis in ipsa uilla et in

eius territorio, quicquid habetis in castro et in uilla de Marcelli-

ano et in territorio eius, quicquid habetis in uilla de Pizano et in

territorio eius, quicquid habetis in castro et in uilla de Mesua et

in eius territorio, ecclesiam sancti Pauli de Paines cum omnibus
suis pertinentiis, quicquid habetis in castro de Florenciaco et in

eius territorio, quicquid habetis in castro et in uilla de Montaniaco
et in territorio eius, quicquid habetis in castro et in uilla de Almis
et in territorio eius. Paci preterea et ualuaci uestre in posterum
prouidentes

,
circumdandi et rnuniendi uallo ab incursu hostium

uillam uestram de Pineto liberam uobis auctoritate apostolica tri-

buimus facultatem
;
quicumque autem hoc ausu temerario inhibere

presumpserit, censura districtionis ecclesiastice feriatur. Decerni-
mus ergo u. s. w.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gruil-

lelmo archidiacono, Petro Raymundo sacriste, Guillelmo precentori
et uniuersis canonicis- Agathensis ecclesie tarn presentibus quam
futuris canonice ordinandis in perpetuum. Officii nostri nos
admonet.

R. Ego Adrianus catholice ecclesie episcopus ss. BVA
t Ego Imarus Tusculanus episcopus ss.

T Ego Cencius 4) Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Guido presb. card. tit. sancti Grisogoni ss.

a) B\ fehV, ebenso uberall p unci ss. b) Lericius.
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f Ego Hubaldns presb. card. tit. sancte Praxedis ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit.
C! sancte Sabine ss. di

f Ego Iulius presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Georgii ad Velum aureum ss.

j Ego Iacinthus f1 diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Ildebrandus diac. card, sancti Eustachii ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Kieholai in earcere Tulliano ss.

Datum Laterani per mauum Rolandi sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, V idus decembris, indictione V,

incarnationis dominice anno MCLVI. pontificatus uero domini

Adriani pape 1111° anno tertio.

c) tit. fehlt. d) Diese Unterschrift fehlt im Ms. lat. 9999 f. 1, das

iiberhcwpt nur das EscliatokoU von J-L. 10219 bidet. Ygl. S. 3 Anm. 1.

e) Joachimus. f) nostri.

4:.

Hadrian IV. bestdtigt deni Bischof Raimund von Maguelonc eine

von den Kanonilern von Maguelone gefallie Scntenz.

Lateran (1156—58) Oltober 29.

Bullaire de Veveclie de Montpellier s. XIV f.
49' nnd f. 119

Montpellier Arch. Hep. (Eveche de Magaelone-Montpellier)

.

— (Jar-

hdaire F de Veveclie de Montpellier s. XIV f.
119' ebenda. — Bullae

et privilegia episcopatus Magalonensis s. XIV f.
55' Paris Bibl. Nat.

Ms. lat. 14688.

J-L. 10338 nach Ms. lat. 14688.

ADRIANVS episcopns seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Raymundo Magalonensi episcopo salutem et apostolicam benedic-

tionem. Rationis ordo suadet et uigor exigit equitatis, ut que
rationabiliter diffinita et statuta esse noscuntur, ne processu tem-

poris dilaba(n)tur a memoria posterorum, litterarnm fidei committan-

tur et nostro munimine roborentur. Tne itaque petitioni grato

concurrentes assensu, diffinitionem quam inter ecclesiam de Agan-
tico et ecclesiam de Rocca super decimis et prouentiis decimarum

ipsins ecclesie de Rocca canonici Magalonensis ecclesie de mandato
et consilio tuo rationabiliter fecerunt, auctoritate apostolica con-

firmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Kulli ergo

omnino hominum liceat banc paginam nostre confirmacionis in-

fringere nel ei aliquatenus contraire. Si qnis autem hoc attemp-
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tare presumpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat.

Lateran. I1II kal. nouembris.

48.

Hadrian IV. befiehlt den Klerilcern der Didzese Beziers, dem

Biscliof Williehn den sclmldigen Gehorsam und Acittung zu enveisen

und seine Ebikiinfte niclit zu schmcilern und gebietet den Monchen ,

sicl
i
priesterliclier Handliingen zu enthalten.

Lateran (1156—58) Bezember 16.

Livre noir de Beziers von 1771 f.
328' Montpellier Arch. Bep.

(Chapitre cathedral de B(ziers). — Coll. Boat 61 f. 199 (von 1668

XII 29) Baris Bill. Xat.

J-L. 10355 nach Coll. Boat.

Adrianus episeopus sernus seruorum Dei. Dilectis filiis abba-

tibus prioribus clero et populo per Biterrensem parroebiam consti-

tute salutem et apostolicam benedictionem. Venientem ad apo-

stolorum limir.a et nostram presentiam uenerabilem fratrem nostrum

G-(uilelmum) episcopum uestrum debita benignitate suscepimus et

aliquamdiu circa nos commorantem inter fratres nostros honeste

tractauimus, qnem ad uos redire cupientem cum gratia sedis apo-

stolice et litterarum nostrarum prosecutione dimisimus et uniuer-

sitati uestre duximus attencius commendandum. Per presentia ita-

que uobis scripta mandamus, quatinus eum benigne et reuerenter

suscipiatis et ei tanquam patri et animarum uestrarum episcopo

debitum honorem et obedientiam bumiliter deferatis. Nichilominus

quoque'0 uobis presencium auctoritate mandamus, ut decimarum et

oblationum porcionem. que secundum statuta canonum et sanctorum
patrum decreta ad ius et dispensationem episcopi spectare dinos-

citur, iure debito et sine aliqua molestia persolnatis. Preterea cum
ad aures nostras perlatum est, quod inter uos quidam monachi
existentes paruulos sollempniter baptizare, laicis penitentias et

eucharistiam contra sue professions regulam dare presumunt, pre-

sencium auctoritate omnimodis prohibemus, ne de cetero id attemp-

tare presumant, alioquin nos eidem fratri ncstro episcopo uestro

potestatem concessimus, ut in huiusmodi presumptores ecclesiastice

seueritatis censuram exerceat.' Datum Laterani 6) XVII kal.

ianuarii.

a) ijuiciinid. b) Lateraae.



Papsturkunden in Frankreich VII. 97

49.

Hadrian IV. geicahrt dem Abt Petrus und den Briidern von

Saint-Emilien die Freiheit vom Intei'dikt.

Lateran (1156—58) Dezember 19.

Martyrologium s. Aemiliani Burdegalensis s. XII f.
84' Bordeaux

Arch. Dep. (Archeveche de Bordeaux G. 902).

Die Gallia Christiana II p. 882 zitierten Protektionsurkunden

Hadrians IV. und Alexanders III. scheinen verloren zu sein. Das
bei J. Guadet Saint-Emilion (Paris 1841) p. IV zitierte Bitch Les

privileges de I'insigne eglise de Saint-Emilion habe icli nicht geselien.

ADRIANYS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro

abbati et fratribus ecclesie sancti Emiliani salutem et apostolicam

benedictionem. Consueuit sacrosancta Romana ecclesia personas

religiosas et loca in quibus grains Deo inpenditur famulatus, spe-

cial! affectu caritatis diligere et intuitu pietatis talia indulgere

qualia passim non omnibus ecclesiis conceduntur. Qnapropter, di-

lecti in Domino filii, uestris precibus annuentes statuimus, ut, si

quando a diocesano episcopo interdictum processerit, liceat uobis

in uestra ecclesia clausis ianuis, exclusis excommunicatis et inter-

dictis, non pulsatis tintinnabulis, suppressa uoce per totum officium

diuina misteria celebrare. Nulli ergo hominum omnino liceat banc

nostre constitucionis paginam temerario ausu contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumserit, indignationem omnipotentis Dei

et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Lat. X1III kal. ianuarii.

50.

Hadrian IV. bestdtigt dem Bischof (Makarius) von Lodeve vcr-

schiedene Besitzungen und Bechte. 1158 Jiini 4.

Bcgest im Beperiorium von 1498 f. 143 (arts dem Liber privilegi-

orum episcoporum Lodovensium f. 1) Montpellier Arch. Dep. (Eveche

de Lodeve).

Einen Bischof Makarius von Lodeve gibt es nicht im zicblften

Jahrhundert, icohl aber zur Zeit Hadrians 111., um 885. So haben

Plantavit p. 40 und nach ihm Gallia Chr. VI p. 531 die Urkunde Ha-

drian III. zugeschrieben, aber Hadrian III. war nur ein Jahr Icmg

Papst 884—885. Mir scheint die Urkunde zu Hadrian IV. zu ge-

horen. Vgl. Nr. 26 und 61.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse, 1913. Beiheft. 7
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Adrianas papa donauit domno Mackario Luteuensi episcopo

ecclesiam sancti G-enesii cum cella qne uocatur sancti Amancii in

pago Luteuensi. cum ualle Laurosa et cellam sancte Marie, sancti

Petri, sancti Martini cum ualle Peguerolas, cellam sancti Iokannis,

uillam que uocatur Salascum cum ecclesia sancti Gfenesii, uillam

Sabalianicum, Canetum. Yillarici et Rochas
;
in alio loco in Bitter-

rensi Kizate et uillarem Bardincum, theloneum et mercatum sedis

Lodoue, de Alpibus terciam partem, sicuti in regali precepto con-

cessum est a Karolo magno glorioso rege sibi Adriano ostenso.

Dat. pridie non. iunii. pontificatus sui anno IY°.

51.

Hadrian IT. enuahni den Bischof Bernhard von Saragossa, tide

schon seine Vorgiinger Eugen III. tend Anastasias IV. getan, deni Erz-

hischof Wilhelm von Audi die Kirdie von Alagon zariickzugeben and
droht den Gottesdienst in dieser Kirdie su verbieten

,
tcenn nieht

binnen viereig Tagen dies Gebot befolgt sci. (1155—50) Mai 26.

MongaiJlard Histoire de la Gascogne s. XVII f. 333 Toidouse

Bibl. Comm. Ms. 7IS.

Vgl. AY. 36. Eine Vorurhinde Eitgens III. tend die Anastasias’

IV. sind rerhren.

Adrianus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

B(emardo) Cesaraugustano episcopo salutem et apostolieam bene-

dictionem. Yenerabilis frater noster (Guilelmus) Auscitanus
archiepiscopus clirecta nuper ad nos relatione monstrauit, quod, cum
predeces.sores nostri bone memorie Eugenius et Anastasius Romani
pontifices tibi et antecessori tuo litteras destinassent, ut ecclesiam
de Alacon ex mte^io restitueritis, in eo " ipso pro nihilo ducentes
ipsorum contraire mandatis, eamdem ecclesiam restituere noluistis.

Quocirca per apostolica tibi scripta mandamus, quatenus prefatam
ecclesiam, quam per uiolentiam sicut accepimus detinere presumis,
memorato fratri nostro sub eeleritate restituas, postmodum uero,

si quid 1
* iuris in ea te habere confidis, ad presentiam nostram aece-

das, ubi quod iustum fuerit, plenarie poteris obtinere. Quod si

infra quadraginta dies post harum acceptionem litterarum effectui

mancipare nolueris. in prefata ecclesia diuina prohibemus ex tem-
pore officia celebrari. YII bal. iunii.

a) et. b one id
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so

Alexander III. nimmt das Kloster Gimont tinier dem Alt Bern-

hard in den apostolischen Schulz and bestatigt Him die Besitzungen

and die Zehnten. Montpellier 1162 Mai 6.

Auszug in Antiguitatum in Vasconia Benedictinarum pars II

von 1680 p. 486 Paris Bill. Nat. Ms. tat. 12752.

J-L. 10716 naeh diesem Ms.

Alexander episcopus sernns seruornm Dei. Dilectis filiis Ber-

nardo abbati monasterii Gemundi eiusque^ fratribns tam presen-

tibns quam fntnris etc. ut supra (d. h. irie Eugen III. Nr. 37).

R. l '> Ego Alexander ecclesie eatholice episcopus ss. BY.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portnensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte f in Ierusalem ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lueina ss.

j Ego Ioannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Hyacintkus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cynthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Raymundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego Iohannes diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

Dat. apud Montempessulanum c) per manum Hermanni sancte

Romane ecclesie subdiaconi et notarii. II non. maii. indictione X,

incarnationis dominice anno MCLXII, pontificatus domni Alex-

andri pape III anno IJI°.

a) et uestris. b

)

K, BV feliien, ebenso iiberall f. c) Montem-

pessulanem. d) domni fehlt.

53.

Alexander III. nimmt das Kloster Sciint-Felix miter der Priorin

Baimunda in den apostolischen Sehutz mid bestatigt Him die Besitzungen

and die Zehnten. Montpellier 1162 Mai 16.

Orig. Montpellier Arch. Dep. (Abbaye cle Gigean). — Kopie von

1318 II 7 ebenda.

Per Text ist gans formelhoft. Vgl. Gallia Chr. VI p. 856.

7 *
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,

AIFYVNDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEC-

TIS IN CHRISTO FILIA 8VS RAIMVNDE PRIORISSE MONASTER] I

SANCTI FELIC1S DE MONTE SEVO EIVSQVE SORORJBVS TAM
PRESEXTIBVS QVAM FYTVRIS REGYLAREM VITAM PROFESSIS

IN PERPETVYM.
|

Quotiens illud a nobis.

R. Ego Aiexander catholicq qcclesig episcopns ss. BY.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardos Portuensis et sancte Rubne episcopus ss.

f Ego Gualterius Aibanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crueis in Bierusalem ss.

X Ego Iohames presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

X Ego laciutus diac. card, sanctg Mari§ in Cosmydyn ss.

t Ego Odo diac. card, sancti Nicholai in carcere Tulliano ss.

t Ego Cinthyus diac. card, sancti Adriani ss.

X Ego Raimrndus diac. card, sancte Marie ;n Via lata ss.

X Ego Iohannes diac. card. sanct$ Marie in Porticu ss.

Dat. apud Montempessulan. per xnanum Hermanni sancte Ro-
maoe ecclesie subdiaconi et notarii, XVII kal. iun., indictione X,

''ncarnationis dominice anno M 0C 0L°XTI0
,

pontificatus uero domni
ALEXANDRI pape III anno teicio.

B. dep.

54.

Alexander III. nimmt das Kloster Xotre-Dame de la Garde-Dieii

unter dein Abt Bernhard in den apostolischcn Sehutz urnl bestahyt
Him Besitzunyen mid Ileclite, lesonders die Zelmtfrdheit.

Montpellier 1162 Juni 19.

Dominici Histoire da pays de (Jucrcy s. XV1I1 vol. Ill p. 422
Montauban Arch. Dip. — Salcat Chroniques du Quercy s. XVIII
Preuves p. 190 Ccihors Bibl. Comm. Ms. 63.

Die Kopie von Scdvat stammt aus der von Dominici, Hire Ab-
iceichungen (Laboissonia and Humblandus) sincl also ohne Bedeutuny.
— Der nicht fomielhafte Tell des Tixtes lautet: Locum de Warda
Dei cum pertinent'is suis, Co.stam cum pertinentiis suis, Essartens
cum uineis et molendinis, Roanellum cum pertinentiis suis, Labo-
issiona cum pertinentiis suis et locum sancti Christophori cum
pertinentiis suis; compositionem quoque que inter uos et fratres
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de hospitale sancti Amantii super quibusdam terris, quas excolitis,

rationabiliter facta esse dignoscitur, sicut in autentico scripto

exinde facto continetur, uobis auctoritate apostolica confirmamus.

Sane laborum u. s. w.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

nardo abbati monasterii sancte Marie a Garda Dei eiusque fratri-

bns tam presentibus quam futuris regularem uitam professis in

perpetuum. Religiosam uitam eligentibus.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bemardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

j Ego Gualterus Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Hierusalein ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Nerei et Achillei ss.

f Ego Ioannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Guillelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego lacintus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nicolai in carcere Tulliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cintliius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Ra(i)mundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

j Ego Ioannes diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

Datum apud Montempessulanum per manum Hermanni sancte

Romane ecclesie subdiaconi et notarii, XIII kal. iulii. indictione X,

incarnationis dominice anno MCLXII
,

pontificatus uero domni

Alexandri pape III anno III.

55 .

Alexander 111. nimmt die Kirche Saint-Aubin tinier der Priorin

Adalaidis in den apostolischen Schutz mid bestdtigt ihr die Besitzungen

and die Freiheit von unrechtnwifiigen Leistungen.

Montpellier 1162 Juni 22.

Orig. Montpellier Arch. Dip. (Abhaye de Gigean).

Nicht formelhaft ist allein der Satz: prefatam ecclesiam cum

omnibus pertinentiis suis, quam uenerabilis frater noster bone me-

morie Bremundus quondam Biterrensis episcopus ad perpetuam ibi

religionem obseruandam uobis pia deuotione noscitur contulisse ac
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proprio scripto confirmasse, sab beati Petri et nostra protectione

u. s. iv.

ALEXANDER EPISCOPYS SERYYS SERVORYM DEI. DILEC-

TIS IN CHRISTO FILIABY3 ADA LAIDIS PRIORISSE ECC’LESIE

SANCTI ALBINI EIYSQYE SOROR1BVS TAM PRESENTIBYS QYAM
FYTVRIS REGVLAREM VITAM PROFESSJS IN PERPETVYM

|

Religiosam uitam eligentibus.

R. Ego Alexander catholiee ecelesie episcopus ss. BV.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

' f Ego Bemardns Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

j Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Hierusalem ss.

f Ego Herricus presb. card. tit. sanctorum Xerei et Achillei ss.

f Ego A ^bertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Raimundus diac card, sancte Marie in Via lata ss.

Dat. apud Montempess. per manum Hei-manni sancte Romane
ecelesie subdiaconi et notarii, X kal. iul., indictione X, incarna-

tionis dominice anno M°C"L°XII0
,

pontificatus uero domni ALEX-
ANDRI pape III anno III 0

.

B. dep.

56.

Alexander III. nimnii die Ahtci Valuingtie nnter dem Alt Ernien-

gaudus in den apostolischen Schutz mid bestidiyt ihr die von JJischof

Wilhelm von Albi yeschenkte Kirclie von Dorsarki.

Montpellier 1162 Juni 26.

Auszuy in Antiyuitatum in Septimania, Gothia et pago Tectosagum

seu Oecitania JBencdidinunim pars 1 s. XVII p. 438 Paris Bibl.

Nat. Ms. lat. 12760.

J-L. 10732. Pas lieyest iiber den Inhalt lautet: Breue Alex-

andri pape ad Ermeugaudum abbatem Yallis magne, quo mona-
sterium surm sub sua et sancti Petri protectione suscipit et con-

brmat ecclesiam de Dorsaria, quam uenerabilis Guillelmus epi-

scopus Albiensis intuitu pietatis contxdit.
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R. Ego Alexander catholiee eeclesie episeopns ss. BV“\

f Ego Gregorios Sabinensis episeopns ss.

f Ego Hubaldus Ostiensis episcopus ss.

t Ego Bernardos Portuensis et 6) sancte Rnline episcopus ss.

f Ego Galterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Iherusalem ss.

j Ego Henricns presb. card. tit. sanctorum Xerei et A c hi 11 ei ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertos presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Hyacinthus diac. c) card, sancte Marie in Cosmidin ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Xicolai in carcere Tulliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cynthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Raymundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

j Ego Iohannes diac. card, sancte Marie in Portico ss.

Datum apud Montempessulanum per manum Ermanni sancte

Romane eeclesie subdiaconi et notarii, VI kal. iulii. indictione X,

incarnationis dominice anno MCLXII, pontificatus domni Alexandri

pape III anno HI.

a) It, BV fehlcn, ebenso iihcrall +. h) et fehlt. c) diac. fehlt.

57.

Alexander III. bestdtiyt dem Alt Pontius and den Briidern von

Grandselve die Bcsitsuinjen und Zehnten.

Montpellier 1162 Jiini 26.

Oriyinalfraymeat Toulouse Arch. Dip. (Ahbaxje de Grandselve

Nr. 6).

Lillies fehlt ein yrojles Stuck
;
nach dem Beyest des Inventars von

16S5 f.
2' liifit sich dber der Text unschicer ivieder herstellen. Eine

danials vorhandene Papierkopie ist verloren. Die Besitzunyen sind:

Grangiam uidelicet de Cobiraco cum pertinentiis suis, grangiam

de sancto Iohanne cum pertinentiis [suis, grangiam de Cumbaro-

gerio cum pertinentiis] suis, grangiam de Bollaguello cum perti-

nentiis suis, grangiam de Xonans cum pertinentiis suis, [grangiam

de Villalonga cum pertinentiis suis, grajngiam de Calcasacco cum

pertinentiis suis, grangiam de sancto Georgio cum pertinentiis suis,

grangiam [de Lasela cum pertinentiis suis, grangiam de Vetula]

aqua et de Bannols cum pertinentiis suis et grangiam de Riuuo-

manent cum pertinentiis suis.
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[ALEXANDER EPISCOPVS SLEWS SERVORVM DEL DI-

LECTO FILIO PONTIO AjBBATI MOXASTERII GRANDI8SILVE

EIVSQTE FEATEIBVS TAM PEESEXTIBVS QVAM FVTVEIS EE-

GVLAREM VITAM PEOFESSIS IN PERPETVVM.
|

[R. EJgo Alexander c-atholice ecclesie episcopus ss. BY.

[j E]go Gregorius Sabinensis episcopus ss.

[f E]go Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

[f E]go Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

[f EJgo Gualterius Albanensis episcopus ss .

a)

f Ego Iacintus diac. card, sanctg Marie, in Cosmydyn ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Nicholai in carcere Tulliano ss.

I Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

j Ego Cinthyus diac. card, sancti Adriani ss.

j Ego Raimundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

t Ego lobannes diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

[Dat. apud Montempessulanum per manum Hermanni sancte

Romane] ecclesie subdiaeoni et notarii, YI Pal. iulii, indictione Xa
.

incarnationis dominice anno M0C 0LX°II P
,

pontificatus uero domni
ALEXANDRI pape III anno tertio.

B. dep.

a)
I)ann felilen vier Kardinalpresbyter.

58.

Alexander III. entscheidet einen Streit zwisclien dem Bischof

Petrus von Bodes and dem Abt and den Briidern von Saint -Victor

in Marseille icegen der Kirche von Bosoids sa Gunsten des BiscJiofs.

Montpellier 1162 Jidi 11.

Boyne s. XIV Bodes Arch. Dep. (Chapitre de Bodes
,

Bosouls
Liasse 1).

Der Text ist bis aaf die durch die andere Adressc bedingten

Anderungen icortlieh gleich dem der Urhtnde von 1162 VII 6 J-L.

10737 (ed. Collection de cartulaires de France IX p. 244). L. Ser-

vi'eres Histoire de Icglise da Bouergue (Bodes 1874) j>. 201 sitier

die Urkunde su 1181.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Petro Ruthenensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Quociens controuersie inter personas.
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R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Gregorius Sabinensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Hostiensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Xerei et Ackillei ss.

j Ego Iohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego G[uillelmus] presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

f Ego Iacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Odo diac. card, sancti Xicholai in carcere Tulliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Tbeodori ss.

f Ego Cintbyns diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Raimundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

f Ego Iohannes diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

Dat. aput Montempessulan. per manum Hermanni sancte

Romane ecclesie subdiaconi et notarii. V id. iul., indictione X,

incarnationis l) dominice anno M 0C°LX0II°, pontificatus uero domni
Alexandri pape III anno tercio.

a) diac. fehlt. b) incarnatione dominice anno domini.

59 .

Alexander III. nimmt das Cisterzienserldoster Bonneval unter

deni Abt Ademar in den apostolisclien Schulz and bestdtUjt ilim die

Besitsungen and die Zehntfreiheit. Mende 1162 Juli 26.

Coll. Boat 140 f. 16 (von 1667 IV 30) Paris Bill. Nat. —
Pieces remises an st-ncchal de Rouergue s. XVI f. 5 Monfauban Arch.

Bcp. A. 113 [B],

J-L. 10751 nach Coll. Boat. Bie Kopie in Montauban ist sehr

scldecht. — Bie Besitzangcn sind: Grangiam Puciacum, Verucam.

Marsil"', Bellacara l
-

,

Tegulam, Seram c
\ alodium** EmpiacP- et alo-

dium * 1 AbiacP* cum omnibus pertinentiis suis.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ade-

maro^ abbati monasterii Buneuallis eiusque fratribus tarn presen-

a) Marpi B. b) Belacara B. c

)

Terrain B. d) allodium B.

e) Curpiaci B. /’) Abraei B. (j) Ademario B
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tibus quam futuris regularem uitam proi'essis in perpetaum.

Religiosam uitarn eligentibus.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV. ,,)

j Ego G-regorius Sabinensis episcopus ss.

X Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego G-ualterius Albanensis episcopus ss.

f Ego Vbaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Vbaldus presb. card. tit. sancte Crucis (in Ierusalem) ss.

f Ego Henricus presb. card. tit. sanctorum Xerei et Achillei ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio'l card. diac. sancti Tbeodori ss.

X Ego Raimundus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Dat. Mimatensi per manum Hermanni sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, VII kal. augusti, indictione X, incamationis

dominice anno M°C 0LX0II 0
,

pontificatus uero domni Alexandri

pape III anno tertio.

h )
BV, j and ss fehlen. i) Henricus B.

60 .

Alexander III. nimmt das Kloster Saint-Guilhem-le-Desert miter

dem Alt Pilchard nach dem Vorgange Eugens 111. und Hadrians JF
in den apostolischen Schutz und bestdtigt Him die Besitzungen und

Pechte. Tours 1102 October 25.

Kopie s. XIII Montpellier Arch. Dep. (Abhaye de Saint-Guil-

hem-le-Desert). — Kopie von 1591 Toulouse Arch. Dep. (Prieure de

Xotre-Dame de La Daurade mit VIII id. nov.y — Ms. lat . 12778

f.
259' Paris Bibl. Nat. — Ms. led. 11899 f. 100 und f. 175 ebenda.

— Aussug im Ms. lat. 12072 f.
190' ebenda.

J-L. 10769. Vgl. auch Leon Vinas Visite retrospective a Saint-

Guilhem - du - Desert (Montpellier 1875) p. 121. Die Vorurhunde

Eugens III. ist J-L. 8947, die Hadrians IV. ist verloren. Die Be-
sitzungen sind: In Lutheuensi episcopatu fiscum sancti Genesii Li-

tenis et ecclesiam sancti Iohannis cum uilla et munitione sua ce-

terisque pertinentiis suis, ecclesiam sancti Martini cum fisco de

Castrias, ecclesiam sancti Satumini de Seiraz cum fisco, ecclesiam

sancti Felicis, ecclesiam sancti Martini de Montepetroso cum ca-

pellis suis, scilicet sancti Petri de Montepetroso et sancte Marie
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de Gairigua; in episcopatu Biterrensi nseum Miliaci cum ecclesia

sancti Guilielmi. ecclesiam sancti Peragorii, ecclesiam sancti Ge-

nesii de Campaniano, ecclesiam sancti Iohannis de Murouetulo cum
capella eiusdem castri cum decimis et aliis pertinentiis suis. eccle-

siam sancti Vincentii de Popianu cum pertinentiis suis; in episco-

patu Xemausensi prioratum sancti Petri de Salue cum uniuersis

ecclesiis et pertinentiis suis, scilicet cum ecclesiis sancti Saturnini

de ualle Pompiniani, sancti Maitini de Nomoglet cum capella sua,

ecclesiam sancti Iacobi de Voiraz, ecclesiam sancti Sebastiani de

Malenca, ecclesiam sancti Petri de Ledano; in episcopatu Vheti-

censi ecclesiam sancti Tbeodoriti, ecclesiam sancti Egidii de Porta

cum uilla sua; in episcopatu Mimatensi ecclesiam sancti Germani

de Valle Calberta cum capella sancti Petri, ecclesiam sancti Andree

de Ancisa, ecclesiam sancti Stephani de Valle Francisca. ecclesiam

sancti Petri de Mairois cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti

Guillelmi de Sperone, ecclesiam sancti Martini de Bers cum per-

tinentiis suis; in episcopatu Aguatensi ecclesiam sancti Martini de

Caues cum decimis primiciis et aliis pertinentiis suis, ecclesiam

sancti Petri de Fontemartis cum pertinentiis suis; in episcopatu

Magalonensi ecclesiam sancti Martini de Londris cum capella sancti

Gerardi de castro Lundrensi et decimis eeterisque pertinentiis suis,

ecclesiam sancti Michaelis de Grimiano cum pertinentiis suis; in

episcopatu Viuariensi ecclesiam sancti Hylarii et sancti Martini

cum pertinentiis suis de Espedonia, in episcopatu Vapicensi eccle-

siam sancti Desiderii de Mota et ecclesiam sancti Petri de Vlmobel

cum appendiciis suis
;

in episcopatu Ruthenensi ecclesiam sancte

Marie de Cornucio cum capella decimis et aliis pertinentiis suis,

ecclesiam sancti Stephani de Larzaco, ecclesiam sancte Eulalie,

ecclesiam sancte Marie de £isterna, ecclesiam sancti Martini de

Mauriaco, ecclesiam sancti Amancii de Buxia, ecclesiam sancti Ca-

prasii, ecclesiam sancti Saturnini et sancti Iuliani de Creissel cum
decimis et omnibus earum pertinentiis; in prouinciis Hyspanie in

episcopatu Legionensi uillam que uocatur Vallis Salicis cum omni-

bus que beato Guillelmo ibidem pertinent, in episcopatu Asteri-

censi ecclesiam sancti Vincentii cum omnibus pertinentiis suis, in

episcopatu Bracarensi ecclesiam sancte Marie de Ariano cum omni-

bus suis pertinentiis et cum omnibus aliis possessionibus, que sunt

iuris beati Guillelmi in prouinciis Hyspanie. Crisma uero, oleum

sanctum u. s. ic. Sepulturam quoque it. s. tu. Obeunte uero te

it. s. a-. Quieti etiam et securitati uestre prouidere uolentes, libe-

ram uobis tribuimus facultatem uallandi uillam sancti Iohannis et

uallos ibi factos reliciendi et muris earn aliisque ad tuitionem eius
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edificiis circumdandi, salua Concordia que inter uos et f'ratres Ania-

nensis monasterii facta est. Capitulo preterea presenti statuimus,

nt quascumque decimas et ecclesias aliasue possessiones uos uel

illi a quibus rationabiliter acquisite sunt, a XL annis usque nunc

continuata cum possessione illorum possessione uestra sine inter-

ruptione legitima possedistis, quiete in perpetuum habeatis. Sane

fratribus Anianensibus ad sopita litigia suscitanda omnem facul-

tatem obstruere cupientes, auctoritate apostolica inhibemus, ut

nullam omnino subiectionem in monasterio uestro requirant, sed

ita perpetuis temporibus sine ulla refraguatione obseruent, sicut

a felicis memorie papa Vrbano predecessore nostro dinoscitur in-

stitutum. Sancimus itidem. ut iusta constitutiones felicis memorie

pape Calixti predecessoris nostri monasterium ipsum a nullo alio

nisi Romano pontifice uel leguato ipsius interdicto subiciatur, set

in sola sedis apostolice subiectione persistat, uos autem excommu-
nicatos et interdictos iuxta formam ecclesiasticam uitare modis

omnibus oportebit. Sane noualium uestrorum u. s. w. his decimas

exigat. Ad pacem et quietem preterea monasterii uestri statuimus,

ut circa ipsum a uilla sancti lobanuis usque ad fossatos et usque

ad escliossam nullus hominem capere uel rapinam audeat aut uio-

lentiam exercere. Si quis autem hoc attemptare presumpserit et

secundo tertioue commonitus emendare contempserit, reus apostolice

indignationis existat et ab episcopo, ad cuius dyocesim pertinuerit,

censura ecclesiastica feriatur. Preterea pro beati Gruillelmi x’eue-

rentia interdicimus, quatinus nec episcopo nec clericis nec aliquibus

personis facultas sit ab itinere u. s. w. ivie Eiiycn III, J-L. 8947.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ri-
cardo abbati sancti Guillelmi eiusque fratribus tam presentibus
quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Quotiens
illud a nobis petitur. *

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

t Ego Gualterius Albanensis episcopus ss.

t Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Iherusalem ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego Guilelmus tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

t Ego Oddo diac. card, sancti Xicbolai in carcere Tulliano ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Boso diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.
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Dat. Turon. per manum Hermanni sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, YIII 0 kal. nouembris, indictione XI a
,

incar-

nationis dominice anno M0C°LX°II0
,
pontificatus nero dorp"’ Alex-

andri pape tercii anno quarto.

61.

Alexander III. bestiitigt deni BiscJtof Gauzelin von Lodeve nach

deni Vorgangs Eugens III. die Besitzungen.

Tours 1162 (October—1163 Januar).

Regest im Repertorium von 149S f.
143' (aus deni Liber privile-

iorum episcoporum Lodovensium f. 3 and 4) Montpellier Arch. Dtp.

(Eveche de Lodeve).

Zitiert Plantavit p. 90. Vgl. Nr. 26 und 50.

Alexander papa donauit domno Gaucelino Lodouensi episcopo

quidquid concessione pontificum aut largitione regum uel alias de

presenti uel in futurum possideret, illibata permanerent et expli-

cit abbatiam sancti Saluatoris cum ipsa ciuitate Lodouensi cum

ecclesia sancti Petri, ecclesiam sancti Andree cum capellis suis et

cum castro de Montebruno, ecclesiam de Cornilio cum monte in

quo sita est, de Pegayrol cum uilla et ualle, ecclesiam de Lauroso

cum uilla et ualle, ecclesiam de Rippa cum uilla et parrochia,

ecclesiam cum uilla de Salasco, ecclesiam de Sellis cum uilla, de

Xauas cum uilla, sancti Fructuosi cum ilia, de Salsis, sancti

Cypriani, de Sobers, de Somonte cum capella, de Plauis cum uilla

et cum capellis, sancti Agricole cum capella, de Runimacho cum

capellis, de Othone, de Morfeze, de Claromonte, de Rogas cum

capellis, de Fontecassio, de Goxia, de Marifonte cum capella, de

Aurelas, de Abriniaco, de Caneto, de Orsayrolis, de Auoirate cum

capella, de Boseo, sancti Saturnini cum capellis suis, de Anizate

cum capella, de Seyrate, sancti Andree, de Masoriis, de Cloues,

sancti Genesii cum capella, de Gurgite nigro, sancti Stephani de

Gorgas, sancti Laurentii de Yalleta cum uilla, sancte Eulalie,

sancti Mauricii cum uilla, uillam de Balmis cum monte, castrum

de Leracio, de Sobeis, de Foderia, de Albayga, de Elzeria, podium

de Gibret, in Bitterrensi comitatu castrum de Xizate, archidia-

conatum sancti Petri, theloneum ex Lodouensi comitatu, quemad-

modum largitione Karoli magni et predecessoris sui Eugenii pape

concessione Lutauensis ecclesia hactenus possiderat. Dat. To’’on.,

MCLXII, pontificatus Alexandri tertii anno 1111°.
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62 .

Alexander 111. ninnnt das Kloster Saint-Pierre de Condom water

dew Alt Garsias in den opostoUsehen Selvutz and bestiitigt Him die

Besitzungen
,
die freie Wald des Alts and das Prasentationsrecht gegen

eine Zaldting von fiinf solidi der Landesmiinze.

Tours 1163 Juni 5.

Larder Cartidaire de Condom s. XVIII p. 89 Condom Archives

munidpales [B]. — Auszug in Antiquitotnm in Vasconia Benedicti-

narum pars 11 von 1680 p. 499 Paris Bibl. Nat. Ms. hit.' 12752 [CJ.

J-L. 10879 nach dean Atiszug ini Ms. lat. 12752. Die Liste der

Besitznngen lautet: Ex dono ITgonis quondam Aginnensis'1
'

1 episcopi

quidquid 1,1 in pago Leumanie c
' ex iure patrimonii sni uobis contulit,

uidelicet eeclesiam saneti Petri et locum qui dicitur Condomus cum
omnibus appendiciis suis. eeclesiam quoque de Golan cum omnibus

appendiciis suis, eeclesiam. saneti Sigismundi et nillam cum omnibus

appendiciis suis, eeclesiam de Coyssed, eeclesiam sancte Marie de

Cassania f; et uillam cum omnibus appendiciis suis, eeclesiam de

Bornaco cum omnibus appendiciis suis, eeclesiam sancte Rufine de

Gelebad cum appendiciis suis, eeclesiam de Marsano cum appen-

diciis suis. eeclesiam de Marcarin et uillam que appellator Serra

cum omnibus appendiciis suis, eeclesiam de Sendeto^ cum appen-

diciis suis, eeclesiam de Pujol cum appenditiis suis^, eeclesiam de

Caltdrod^ et uillam cum omnibus pertinentiis suis, eeclesiam de

Keraco et uillam cum appendiciis suis, eeclesiam de Laured '• cum
omnibus appendiciis suis, eeclesiam de Molas cum appendiciis suis,

eeclesiam de Brus cum appendiciis suis. eeclesiam de Franciscano *>

et uillam cum omnibus appendiciis suis, eeclesiam Saluitatis et

uillam cum omnibus appendiciis suis, eeclesiam de Nadesna cum
omnibus appenditiis suis. eeclesiam de Stasuilla' 1 cum omnibus
appenditiis suis, eeclesiam de Malauat cum appendiciis suis et

uillam que appellator Tanuilla cum omnibus appendiciis suis,

eeclesiam de Sagardam"') in Ferenciaco ") et 01 eeclesiam Villanoue,

eeclesiam saneti Grorgonii*’ 1

,
eeclesiam sancte Gelete iuxta castrum

Pardelani, terrarn que uocatur Calauetum et terram Rilote«\ ec-

clesiam de Captissano 1
' et uillam cum omnibus appendiciis suis.

a) Agermi B. b) quiequid B. c) Leomanie B. cl) Golard B.

e) Cassanea B. f

)

Sendet B. g) IHese Besitsung fehlt in C.

h) Calsdrot B. i) Caused B. k) Francescano B. 1) Stauilla B.
an) bagardera B. n) Fezenciaco B. o) et fehlt in C. p) Gorgoni B.
q} Vilote B. r) Caplicsa B.
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Hoc quoque present! capitnlo subiungimus. ut ipsnm monasterium

et abbas eius uel monachi ab omni seeuJaris seruitii sint infesta-

tione securi omnique granamine mundane oppressionis remoti in

sancte religionis obseruatione seduli atque quieti et nnlli seeulari

potestati nec uilla nec ipsi monaebi aliqua sint ratione subiecti.

Obennte uero te nunc u. s. u\

Alexander episcopms seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Garsie abbati monasterii sancti Petri siti in loco qui dicitnr Con-

domus eiusque fratribus tam presentibus quam futnris regularem

uitam professis in perpetuum. Quotiens iliud a nobis petitur.

Dat. Turonis per manura’1 Hermanni sancte Eomane ecclesie

subdiaconi et notariH, non. iunii, indictione XI. incamationis do-

minice anno MCLXIH, pontificatus uero domni Alexandri pape III

anno IY.

s) magistrum B. t) subdiaeonum notarinonis B.

63 .

Alexander 111. leciuftragt den Alt Bertram ton Suinte-Croix in

Bordeaux Him su Epiplianias die notwendigen Beforderungsmittel su

stellen. Sens (1163—64) November 22.

Fragmenta historiae Aquitanicae IX v. 1679 p. 322 (ex ms. codice

S. Crucis BurclegalensLs) Paris Bill. Nat. Ms. lat. 12771.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio B(er-

trando) abbati sancte Crucis Burdegalensis salutem et apostolicam

benedictionem. Quoniam de tua sinceritate plenam spem fidu-

ciamque tenemus, idcirco a tua liberalitate super hiis quibus indi-

gemus, indubitanter consilium pariter et auxilium postulamus.

Quapropter dilectionis tue prudentiam rogamus plurimum atque

monemus, quatmus'd decenti equitatura cum apparatibus suis intra

proximam Epiphaniam nobis ita opportune studeas et liberaliter

prouidere, quod non exinde debeamus probitatem tuam in hac 4
) parte

non immerito commendare et multiplices gratiarum actiones referre.

Dat. Senonis X kal. decembris.

a) Im Ms. steht quatiuus in uita decenti u. s. u\, vomit icti nicMs cmzu-

fangen vei/j. b) bee.
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64 .

Alexander JII. bestdtigt clem Alt Bertram unci den Briidern

von Sainte-Croix in Bordeaux das Kloster Saint-Macciire.

Sens (1163—64) December 17.

Koine s. XVII Bordeaux Arch. Dep. (Abbcaje Sainte-Croix de

Bordeaux B. 37j. — Fragment ini Monasticon Benedictinum vol. IX
f. 152 Paris Bill. Nat. Ms. lat. 12666.

J-L. 10988 nach Ms. lat. 12666. Vgl. Gallia Chr. 11 p. 861 and

Coll. Dupinj 822 f. 109 Paris Bill. Nat.

Alexander episcopus serous seruorum Dei. Dilectis filiis Ber-

trenno abbati et fratribus monasterii sancte Crucis salutem et

apostolicam benedictionem. Com inter uos et filios nostros

monachos sancti Macarii super obedientia et subiectione, quam nobis

et monasterio uestro ab eis et ab eoxam ecclesia debitam dicebatis,

diutissima iam questio agitata fuisset, tandem uobis et illis pariter

nostro conspectui presentatis, plurimas rationes tam in scriptis

quam in sacrorem canonum ac legirai allegationibus et etiam pie

recordationis Calixti et Honorii Romanorum pontificum, quorum

primus Rome in generali concilio eiusdem ecclesie subiectionem

uestro monasterio adiudicauerat, quod a) et Honorius auctoritate

apostolica confirmauerat, etiam ex instrumento quondam Engolis-

mensis episcopi, tunc apostolice sedis legati, predictam ecclesiam

beati Macarii eidem monasterio uestro cognouimus de iure subiec-

tam, licet aduersa pars instanter contenderet, non ecclesiam mona-
sterio sed personas ipsius loci abbati uestro subditas esse debere.

Xos uero . . . de communi fratrum nostrorum consilio auctoritate

sedis apostolice iudicauimus, ut tam ecclesia ilia quam monacbi eius

perpetno debeant in obedientia et subiectione uestri sepedicti mona-
sterii permanere. Yt hec nostra decisionis sententia futuris semper
temporibus inuiolabi liter obseruetur, earn uobis et per uos eidem
monasterio uestro auctoritate apostolica confirmamus et presentis

scripti patrocinio commurnmus. Statuentes ut nulli omnino homi-
num liceat hanc paginam nostre sententie ac diffinitionis infringere

uel ei aliquatenus contrpire. Si quis hoc attentare presumpserit,

mdignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apo-

stolorum eius se nouerit iner"surum. Dat. Senonis XVI kal.

ianuar.

a) quod fehlt, dafur freier Baum.
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65.

lexaHilt )' III. befiehlt don Abl Petrus von Let Souve-majeurc ein

fur die Monche von Saint-Macaire bestimmtes Schreiben, das der Alt
von Sainte- Croix nicht iiberbringen wolle, diesen zuzustellen.

Sens (1163—64) Dezember 19.

Estiennot Fragmenta historiae Aqaitanicae t. IX von 1679 p. 321
(ex ms. codice s. Crncis Burdegalensis) Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 12771.

Vgl. Gallia Chr. II p. 870.

Alexander episeopns seruus seruornm Dei. Dilecto filio Petro
abbati Silne maioris salutem et apostolicam benedictionem. Litteras
quasdam super negotio sancte Crncis dilectis bins nostris monaebis
sancti Macharii destinamus. Verum quia dilectus filius noster
abbas sancte Crncis, qui eis deberet easdem litteras presentare,
non ad eos duxerit ita recenter post latam contra ipsos sententiam
accedendum, rogamus dilectionem tuam atqne mandamus, qnatenus
litteras ipsas ab eodem abbate recipias et eas predictis monachis
continno reddere non postponas a\ Dat. Senonis XIY kal.

iannarii.

a

)

posponas.

66 .

Alexander III. nimmt das Kloster Notre-Dame de la Sauve-

majeure unter dem Abt Petrus in den apostolischen Schulz und be-

stdtigt ihm die Besitzungen, die Zehnten, die Freiheit vom Interdict,

die freie Abtswahl, die Sepultur und das Prdsentatmisrecht.

Sens 1164 Juni 11.

Chartularium mains Silvae majoris s. XIII p. 312 Bordeaux Bibl.

Comm. Ms. 769 vol. II. — Chartularium minus s. XIV p. 205 ebenda

Ms. 770.

Die Besitzungen sind: Ecclesiam sancti Dyonisii de Brochares

enm omnibus pertinentiis suis, Broellam, Bellamuallem, Chintreium,

Giseium, sanctam Probam, sanctum Paulum, sanctum Leodegarium

cum omnibus ad eas pertinentibus, Noui, Balbi, Sauxeium, Luge-

rium, ecclesiam de Bonacurte, ecclesiam de Giseio“>, ecclesiam de

Seio cum omnibus pertinentiis suis, ecclesiam Braccensem cum

appendentibus 6) capellis scilicet de Iaponino Sarco, de Capella, de

a) earlier getilgt Ceio. 6) cum appendentibus cum appendentibus.

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 8
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Faidegnet, ecclesiam de Amoseio, capellam de Monte Ermerio,

Corne . . m, Caprariam. ecclesiam sancti Iohannis de Breis. eccle-

siam sancti Simphoriani de Combloso. ecclesiam de Neronisuilla

cum pertinenciis earum, ecclesiam sancte Marie de Sopis cum tota

decima et aliis pertinenciis suis, quartam partem ecclesie de Er-

mauuilla et medietatem decime et terram quam habetis in parro-

chia, ecclesiam Dunonis et Beline et filiorum suorum. terram de

Sez cum molendinis, totum usuarium in nemore de Lanei et man-

suram cum pratis, Cbametnm ex dono Alberici dementis et Amau-
rici quicquid nobis oblatum fuerit de feodis eorum, ex dono Adam
de Chale et Gilonis filii eius decern solidos apud Seiam et terram

de Fontenas et uiuarium et quicquid intuitu Dei uobis datum

fuerit de feodis eorum. ex dono Guidonis uicecomitis tres modios

annone in molendinis de Banals, ex dono Alberici Forestarii et

uxoris sue molendinum de Noiseto. ex dono Rainardi de Limaiz

totum usuarium in nemoribus suis preter forestam de Grodeio, in

ecclesia Caneuarum duas partes decime et medietatem oblationum

et omnium ad ecclesiam pertinencium, ex dono Roberti dementis
et uxoris sue quicquid uobis rationabiliter oblatum fuerit de feodis

eorum. ex dono Hulrici Mothet et filii eius molendinum de Penpeol,

molendina de Lonrei cum adiacenti aqua, ex dono Berengerii c
> de

Gislereio et matris eius medium annone in molendino de Gislerio,

donum Heruei Torquarth, decimam de Curia Dispoliata, ex dono

domne Lucie rnodium annone et modium uini apud Castanetum et

Condretum, Darueiam cum adiacenti terra, terram de Damont,
quicquid habetis in decima de Fromunuilla, medietatem decime de

Xemos et ea que habetis in parrochia eadem. Sane noualium n. s. ir.

bis presumat exigere. Rationabiles etiam libertates et consuetudines

a comitibus Pictauensibus, baronibus Yasconie et ab illustri rege
Anglorum et regina uxore eius uobis concessas d

\ sicut in auten-

ticis scriptis eorum continetur, uobis auctoritate apostolica confir-

mamus. Cum autem generale u. s. iv.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro
abbati sancte Marie Silue maioris eiusque fratribus tarn presentibus
quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Religiosis
desideriis dignum est.

Dat. Senonis per manum Hermanni e) sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, III id. iunii, indictione XII. incarnationis
dominice anno M°C 0LX 0IIII°, pontificatus uero domni Alexandri
pape III anno VA

c) Beregerij. cl) concessa sunt. e
) Hermani. f) II.
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67.

Alexander 111. verleiht dem Prior Petrus und den Briidern von

Neronville die Sepultur. Sens (1164) Juni 11.

Chartulariutn mains Silrae maioris s. XIII p. 314 Bordeaux Bibl.

Comm. Ms. 769 vol. II. — Chartularium minus s. XIV p. 206 ebenda

Ms. 770.

Xach Mitteilung von Herrn A. Leroux in Bordeaux zitiert

Annales du Gdtinais XIII (1895) p. 364. Vgl. Stein Nr. 2709.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro

priori et fratribus de Neronisuilla salntem et apostolicam bene-

dictionem. lustis petentium a) desideriis dignum est facilem

prebere consensual et uota que a rationis tramite non discordant,

effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti in Do-
mino filii. uestris instis postulationibus grato concurrentes assensu,

sepulturam monasterii uestri liberam esse concedimus, ut eorum
deuotioni et extreme uoluntati, qui se illic sepeliri deliberauerint,

nisi forte excommunicati sint uel interdicti, nullns obsistat, salua

tamen illarum ecclesiarum canonica iusticia, a quibus mortuorum
corpora assumuntur hi

. Nulli ergo omnino hominurn lieeat hanc

paginam nostre concessionis infringere uel ei aliquatenus contraire.

Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eins se nouerit

incursurum. Dat. Senon. Ill id. iunii.

o) petancium. b) assumentur.

68 .

Alexander III. nimmt das Kloster Notre -Dame de la Sauve-

majeure unter dem Alt Petrus in den apostolischen Schutz und be-

stutigt ilini die Besitzimgen, die Schenkungen der Grafen und Barone

von Poitou und Gascogne und des Konigs und der Konigin von Eng-

land, die Sepultur, die Freiheit vom Interdikt, das Prdsentationsrecht

und die freie Wahl des Abtes. Sens 1165 Januar 3.

Kopie von 1553 VI 10 Bordeaux Arch. Bep. (Abbaye de La Sauve

H. 12).

In der Mitte der Pergamentkopie sind tier Reihen Schrift durch

Chemikalien vollstandig zerstort. Auch die ausfiihrlichen Regesten des

8 *
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„Inventaire des titres 1621“ (H. 266) f.
101' (nach K&pien von

1559 I 29 und 1613 VII 9) and in Horn Etienne du Laura Histoire

de la Seame-majour (Bordeaux Arch. Comm.) f. 83 und f. 210 reichen

nicht aus zur sieheren Wiederherstellung. Die Liste der Besitzungen

lautet: capellam sancti Petri, que est in ipsa uilla Silue maioris;

in Xanctonensi diocesi ecclesiam sancti Nicolai de Roiano, eccle-

siam sancte Marie Insule qne est in Arnento, pratum Furonelli

;

in Bnrdegalensi pago ecclesiam sancti Andree de Xomine Domini,

saluitatem de Preriaco, podium Dodonis, ecclesias sancti Christo-

fori et sancti Senerini, ecclesias sancti Martini et sancti Saturnini

de Poboenss, apud sanctum Lupum ecclesiam sancti Petri, acqui-

sitiones Bonafossi apnd Barse, ecclesiam de Senon prope Burde-

galam, in uilla que dicitur Estures ecclesiam sancti Laurentii a
\

quicquid habetis apud Broiam et apud Ialam
;

in Bnrdegalensi

ciuitate domum quam habetis iuxta ecclesiam sancti Andree cum
pertinentiis suis, domus uestras de la Rocella, capellam Fontis

Camillati, Castalactum, Madiracii, sanctum Sidonium cum decima,

Curbiliacum, ecclesiam sancti Christofori de Anarotus, Agazacmo,
grangiam de Carenzaco, grangiam de Mauferat cum terra de Bu-
nassa, grangiam de Monte Fatulo cum terra Fontis Grauosi, cap-

pellam de Genzac, ecclesias de Haonaus, de Camiaco, de Spineto,

terrain de Casasola, ecclesiam de Damaco, de Ardenatio, de Ag-
liaco, de Guibon et sancti Germani de Cumpeth et Belliabbatis et

sancti Leonis Montiniacum, ecclesiam de Banal, ueteres Benaugias,

uillam de Crana, ecclesiam de Porteto, uillam de Cranione, cap-

pellam sancti Romani de Lupiaco cum pertinenciis suis; in Petro-
goricensi diocesi campum Martini Sasinnacum, ecclesiam de Escori-

naco et de Pisone, cappellam sancti Hylrici et sancti Xycolai de
Gorroy, ecclesiam de Lubehac et de Mmziaco, ecclesias sancti

Saturnini de Puteo, sancte Marie de Bellopodio et de Lunacio,
Verinam, ecclesias de Croisia et de Sarecto Pastore, de Cadeilogis,

de Causaco, de Atenaco, sancti Pardnlphi cum pertinentiis suis; in

Basathensi diocesi [ecclesiam de Blazimont cum pertinentiis suis,

ecclesiam de Brana et sancti Iohannis de Blaniaco et de Lubaco,
de Custeto, de Rufo, Sarraco et de Coraco, de Festabis et sancte
Marie de Laigon, obedientiam de Hilaco, de Lagadella
cum omnibus pertinenciis suis; in Agennensi diocesi ecclesiam de
Mairialiaco, ecclesiam sancte Marie de Culturis et de
sancti Stephani, sancti Auiti, sancti Petri de Gontault, de Monhurt,
de Marimont et de Galen, ecclesiam sancti Caprasii de Lauerdac,

a) Laurenti.
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ecclesiam sancti Anthonii de Aginno, sancti Raphini et de Runault

et de Cambeose. sancti Siluestri de Penna; in Cadurcensi diocesi

monasterium monialium scilicet Pomaretam cnm prioratibus eecle-

siis et aliis possessionibus suis et saluitatem de Blancheforte
;

in

Auxitanensi diocesi prioratmn de Gauarret cnm decima et censn

totius nille, fnrnis et aliis possessionibus suis, prioratus de Maluesin,

de Lucader, de Percberia, de Gilo, de Boga, de Canenx; in Ara-

gonensi diocesi prioratus de Rosta, de Vnocastello, de Exea et de

Pratella, de Alcalla cum ecclesiis decimis et aliis possessionibus

suis; in Lincolnensi diocesi in Anglia prioratum de Bruella cum
pertinenciis suis b

\ in Cameracensi diocesi abbatiam sancti Dionysii

de Brocares cum pertinentiis suis, in Suessionensi diocesi prioratus

sancti Leodegarii et sancti Pauli et Belleuallis

cum pertinentiis earum et sancte Probe et Gisetii

Lubecimii de Datio et

de Sero cnm pertinentiis earum, ecclesiam Braccensem cum appen-

dentibus capellis, scilicet de Iaponnis, Sarto, de Compelis, de Faidi

Suees de anno omerinm, Capraziam.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro

abbati monasterii sancte Marie Silue maioris eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quotiens illud a nobis petitur.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bemardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Gualterius Albanensis episcopus ss. .

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego [Henricus] presb. card. tit. sanctorum Nerei et Acbillei 9) ss.

f Ego [Iohannes] presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

t Ego [Albertus] presb. card. tit. sancti Laurentii in Lucina ss.

f Ego [Guillelmus] tit. sancti Petri ad Vincula presb. card. ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Odto diac. card.^ sancti Nicolai in carcere Tulliano 5' 1

ss.

f Ego Boso^ diac. card, sanctorum Cosme et Damiani ss.

f Ego Cinthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Petrus diac. card, sancti Eu[stachii iuxta templum]

Agrippe ss.

f Ego Manfredus diac. card, sancti [Georgii ad Velum au-

reum ssj.

b) Hier warden die Lesungen gam watcher. c) Vor Ego noch ein f.

d) Goalterius. e) Neri et Achile. f) card, fehlt. g) Tuliano.

h) Bep.
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Dat. Senon. per manum Hermanni sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, III non. ian., indictione XIII, incarnationis

dominice anno M°C°LXUV°, pontificates nero domni Alexandri

pape III anno sexto.

j) subdiaconi et felilt.

69.

Alexander III. bestdtigt clem Prior Arnold and den Brihlern

von Nocy cine Him von deni verstorbenen Erzbiscliof Samson von Bheims

geschenhte Kirche. Montpellier (1165J Jtili 22.

Chartularium mains Sihae majoris s. XIII p. 442 Bordeaux Bill.

Comm. Ms. 769 vol. II.

Die ecclesia Braccenensis wird schon in dtr Urhunde von 1164

VI 11 (Nr. 66) als Braccensis ecclesia unter den Besitsungen mit

aufgefiihrt. Das Chartular von Novy in Arch. Dep. des Ardennes

(vgl. Revue historique des Ardennes VI (1868) p. 41 and 67) enthdlt

eine Urhunde Alexanders 111. von (1168— 69) V 23, aber heine Uber-

lieferung unserer Urhunde.

Alexander episcopus seruns seruornm Dei. Dilectis filiis Ar-
naldo priori et fratribus monasterii de Noueii salutem et aposto-

licam benedictionem. Iustis petentium desideriis dignum est

nos facilem prebere consensum et uota que a rationis tramite non
discordant, effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti

in Domino filii, uestris iustis postulationibus grato concurrentes
assensu, ecclesiam") Braccenensem ^ monasterio uestro iuste colla-

tam, quam bone memorie Samson quondam Remensis c) archiepi-
scopus tunc apostolice sedis legatus, uobis legationis qua funge-
batur et sua auctoritate confirmasse dinoscitur, sicut in autentico
scripto eiusdem arcbiepiscopi continetur, mediantibus dilectis filiis

nostris abbate ac fratribus Silue maioris, ecclesie uestre cum omni-
bus pertinentiis suis auctoritate apostolica confirmamus et presen-
ts scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli omnino
hominum liceat banc psginam nostre confirmations infringere uel
ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemptare presump-
serit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. apud Montem-
pessulanum XI kal. aug.

a) ecclesiam fehlt. 6) Braccenensi. c) Remensi. d) archiepiscope.
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70.

Alexander III. bestdtigt dem Meister and den Briidern vom

Tempel die Freiheit von alien Zelinten.

Montpellier (1165) August 11.

Orig. Toulouse Arch. Dep. (Ordre de Malte H. 99 Xr. 3).

Alexander episcopus sertras seruorum Dei. Dilectis filiis ma-

gistro et fratribus militie Templi
j

salutem et apostolicam bene-

dietionem. Et iniuncti nobis a Deo apostolatns honorificamus

officium et in die
|

messionis extreme sempiterne felicitatis premia

expectamus, si religiosorum uirorum quieti
j

attenta cura prospi-

cimus et rationabilibus eorum petitionibus faeilem prebemns assen-

sum.
|

Eapropter, dilecti in Domino filii, paci et qnieti uestre in

posternm prouidere uolentes,
|

apostoliea anetoritate statuimus, nt

nnlli omnino hominum liceat decimas noualinm
[

uestrorum, que

propriis manibus nel snmptibus colitis, sen nntrimentorum animalium

uestrorum a uobis
|

exigere uel auferre. Si qnis autem hoc attemp-

tare presumpserit, indignationem omnipotentis
|

Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.
|

Dat.

apud Montempess. Ill id. aug.
|

B.

71.

Alexander III. ermalmt den Bischof von Bazas, sick jeglicher

Gemeinschaft mil den vom Abte von Sainte-Croix and vom Erzbischof

von Bordeaux auf Befeld des Bapstes icegen Hirer VnbotmaJUglceit

exJiommunizierten Monchen von Saint-Macaire zu enthalten.

Lateran (1166—67) Februar 12.

Estiennot Fragmenta historiae Aquitanicae t. IX von 1679 p. 324

Paris Bibl. Nat. Ms. lot 12771.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Vazatensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Per-

latum est ad audientiam nostram et ualde miramur, quod monachis a '>

sancti Macharii, qui propter inobedientiam et rebellionem suam

tam ab abbate sancte Crucis quam a uenerabili fratre nostro Bur-

degalensi archiepiscopo, apostolice sedis legato, de mandato nostro

excommunicati sunt, irreuerenter comunicas et eos tamquam abso-

a) monachi.
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luti essent, ad diuina officia recipere non formidas. Vnde qnoniam

scriptnm est
:
Quibus non comnnicat iste clemens, nec ta comunices,

fraternitati tue per apostolica scripta precipientes mandamus, qua-

tenus, donee ipsi ad mandatnm et obedientiam predicti abbatis

humiliter redeant, cum eis nullam participationem habeas, sed illos

tamquam excomunieatos attentius euites et per totam parrochiam

tuam facias propensius euitari. Si enim illis ulterius tali modo

comunicare presumpseris, te participem damnationis eorum consti-

tues neque nos id poterimus dissimulatione aliqua impunitum relin-

quere. Dat. Laterani II idns februarii.

72 .

Alexander III. ermahnt den Abt and die Mbnche des Klosters

Clusa, sick von jeder Gemeinschaft mit den exkommunizierten Monchen

von Saint-Macaire in Bordeaux fernzuhalten.

Lateran (1166—67) Februar 13.

Estiennot Fragmentci historiae Aquitanicae t. IX von 1679 p. 325

Paris Bill. Nat. Ms. lat. 12771.

TJm welches Kloster Clusa es sick Mer handelt, vermag icli noch

nicht festzustellen.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et fratribus de Clusa salutem et apostolicam benedictionem.

Quanto nos et ecclesiam uestram feruentiori caritate diligimus et

pro deuotione ecclesie ac nostra maiores uos quotidie expensas et

incommoditates sustinere eonspicimus, tanto amplius dolemus atque

perturbamur, si que sinistra de uobis nostris auribus referuntur.

Suggestum siquidem nobis est, quod uos monachis sancti Macharii,

cum sint excomunicati, passim communicatis et cum eis in diuinis

officiis et in aliis magis quam expediret, participationem habetis.

Vnde quoniam a} honestati uestre et omnino contrarium rationi

existit, ut quos Romanus pontifex pro suis excessibus damnat, eos

tali modo recipiatis, unde dilectioni uestre per apostolica scripta

mandamus et mandando precipimus, quatenus predictos monachos,

donee ad mandatum et obedientiam abbatis sancte Crucis redeant,

sicut excomunieatos uitetis et eis nullo modo comunicetis aut re-

ceptaculum impendatis, ne uos ipsos damnationis eorum participes

constituatis et enim, sicut non debemus, quousque sententia nostra

a) quam.
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executioni mandetur, nobis contra predictmn abbatem uel ecclesiam

suam nullo modo audientiam prestabimus, sed postquam executioni

fuerit sententia ipsa mancipata, nos benigno animo audiemus et

nobis tamquam dilectis filiis in iure nestro adesse Domino auxili-

ante curabimus. Dat. Laterani idibus februarii.

73 .

Alexander III. ermahnt den Erzbischof (von Bordeaux) den Abt

von Sainte-Croix in der Aufrechterhaltiing seiner Rechte iiber die Kirche

von Saint-Macaire zu unterstiitzen.

Lateran (1166—67) Febrnar 15.

Estiennot Fragmenta historiae Aquitanicae t. IX von 1679 p. 326

Paris Bibl. Fat. Ms. lat. 12771.

Alexander episcopns seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Burdegalensi 3
' arcbiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem.

Noturn sit uobis, quia clamor dilecti filii nostril abbatis sancte

Crucis de inobedientia monachorum et de rebellione ecclesie sancti

Macharii ad nostras c) aures sepissime peruenit. ]\Iultis enim ex

utraque parte pertractatis rationibus et authoritatibus super mo-

nachos et ecclesiam sancti Macharii. predictum abbatem earn de

iure obtinere nouimus; idcirco benigne nos depreeamur'L ut iusti-

tiam abbatis et ecclesie sancte Crucis manuteneatis et secundum

nostre^ sententie tenorem et nostrorum^ antecessorum

deretis. Dat. Laterani XV kal. martii.

a) Dilecto filio Bituricensi. b) filii nostri felilt c) meas.

d) deprecor. e) mee. f) meoriim.

74.

Alexander III. nimmt die Kirche von Chartres unter dem Behan

Gaufried nach dem Vorgange Lucius’ II. in den apostolischcn Schutz

und bestdtigt ihr alle Rechte. Benevent 1168 Ohtober 9.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f. 35 Toulouse Bibl.

Comm. Ms. 590.

J-L. 14225. Der nicht formelhafte Teil des Textes lautet : Illud

eciam quod pro seruicio eiusdem genitricis Dei et honestate Car-

notensis ecclesie a uobis rationabili prouidencia statutum est. per
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presentis scripti paginaxn confirmamus et ratum manere censemus,

nidelicet oblaciones altarium de uillis uestris. annone de molendinis

minute, decimaciones, prouentus nemorum et quedam alia iam a

nestra discrecione concessa u. s. iv. icie Lucius II. Nr. 24.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

Gauffrido decano eeterisqne cancnicis Camotensis ecclesie tam

presentibus quam futuris canonice substituendis in perpetunm.

Quociens illnd a nobis petitnr.

R .
a> Ego Alexander catholice ecclesie episcopns ss. BY.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudenciane tit. Pastoris ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Theodinus presb. card, sancti Vitalis tit. Vestine ss.

f Ego Ardieio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Manfredus diac. card, sancti Georgii ad Yelnm au-

renm ss.

j Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii iuxta J) templum

Agrippe ss.

Dat. Beneuent. per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

snbdiaconi et notarii, VII id. octobris, indictione II, incarnacionis

doxninice anno M°C0LX0VIII°, pontificatus uero domni Alexandri

pape III anno decimo.

a) R, BV fehlen, ebcnso ulerall f und ss. 6) iusta.

75.

Alexander III. iibertragt deni Bischof Johannes von Maguelone
die Leitung der Kloster Saint-Genes und Saint-Felix.

Benevent (1168—69) Juni 2.

Bidlaire de I'evech; de Magiwlone s. XIV f.
56' und f. 120

Montpellier Arch. Bep. (Eveche de Muguelone - Montpellier)

.

— Car-
tiilaire E de Veveche de Montpellier s. XIV f. 53 ebenda. — Bullae
et privilegia episcopatus Magalonensis s. XIV f. 69 Paris Bibl. Nat.
Ms. lat. 14688.

J-L. 11545 nach ills. lat. 14688.

ALEXANDEK episcopns seruns seruorum Dei. Yenerabili

fratri Johanni Magalonensi episcopo salutem et apostolicam bene-
dictionem. Officii nostri debitnm diligentius attendentes et
fidei et deuotionis puritatem, quam circa nos et ecclesiam Roma-
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nam multipliciter exhibuisse dinosceris, ad animum studiosius reuo-

cantes, petitiones tuas, in quibus cum Deo possumus prompto animo

exaudimus et eas efficaciter promouere curamus. Inde siquidem

est quod nos petitione tua inducti dispositionem et regimen sancti

Genesii et sancti Felicis monasteriorum, in quibus Dei laudibus

andinimus insistentes, deuotioni tue auctoritate apostolica confir-

mamus secundum quod eadem monasteria predecessores tui usque

ad hec tempora sub prouisione et tutela sua consueuerunt habere.

Decernimus ergo ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam

nostre confirmationis infringere uel ei aliquatenus contraire. Si

quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Beneuenti III! non. iunii.

76.

Alexander 111. nimmt die Kirche von Saint • Romain de Blaye

nacli deni Voryange Innocenz' II. and Hadrians IV. in den apo-

stolisehen Schuts and bestdtigt ihr die Besitzungen and Rechte,

namentlich die Freiheit vom Interdict mid die freie Wahl des Abts.

Benevent 1169 April 9.

Estiennot Fragmentorum Historiae t. XI v. 16S1 p. 68 Paris

Bill. Xat. JIs. lat. 12773.

J-L. 11612. Die Vorurhinde Hadrians IV. ist verloren. Die Be-

sitzungen sind: In archiepiscopatu Burdegalensi ecclesiam sancti

Mariani cum appendiciis suis, ecclesiam sancti Symphoriani de

Taurac, ecclesiam sancti Petri de Camiliano, ecclesiam sancti Mar-

tini de Burgo; in Xantonensi episcopatu ecclesiam sancti Andree

de Campania cum appendiciis suis, ecclesiam sancte Marie Magda-

lene de Cauma, ecclesiam sancti Laurentii de Ropha cum per-

tinentiis suis. ecclesiam sancti Palladii, ecclesiam sancti Sym-

phoriani de Castaneto, ecclesiam sancti Petri de Clauardino.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis in

Christo abbati ecclesie sancti Romani de Blauia eiusque fratribus

tam presentibus quam futuris regulariter substituendis in perpe-

tnum. Pie postulatio uoluntatis.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Vbaldus Ostiensis episcopus ss.

y Ego Bernardus Portuensis et sancte Rutine episcopus ss.

f Ego Vbaldus card, presb. (tit. sancte Crucis) ss.
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f Ego Joannes presb. card, sanctorum Joannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurentii in Lncina ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Joannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Theodinus presb. card, sancti Yitalis tit. Yestine ss.

f Ego Hyacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

f Ego Arditio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cynthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii iuxta templum

Agrippe ss.

f Ego Yitellus diac. card, sanctorum Sergii et Baccbi ss.

f Ego Petrus diac. card, sancte Marie in Aquiro ss.

Dat. Beneuenti per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii
,
Y id. aprilis

,
indictione II, incarnationis

dominice anno MCLXIX, pontificatus uero domni Alexandri pape

III anno X°.

Alexander 111. nbnmt die Kirche von Saint-Caprais in Agen in

den apostolischen Schntz und bestdtigt ihr die Besitzungen
,

die freie

Wahl des Priors, den Klosterfrieden, die Sepultur und ihre Bechte

in der Stadt Agen gegen jdhrliche Zahlung ernes Byzantiers.

Benevent 1169 Mai 14.

Kopie s. XIII Toulouse Arch. Dep. (Abbaye de Saint-Semin
Liasse 80 litre 4).

J-L. 11621 y nach dieser Kopie. — Der nicht fonnelhafte Text

lautet: Ecclesiam sancte Marie de

cum uilla et omnibus appenditiis suis, ecclesiam sancti Petri de
Saluitate cum uilla et omnibus appenditiis suis, ecclesiam sancti

Johannis de Belen ecclesiam
sancti Petri de Bines et capellam sancti Michaelis de Altaripa,
ecclesiam sancti Caprasii de Corneliano cum uilla

elano cum uilla et omnibus appenditiis suis, eccle-

siam sancti Caprasii de Martirio, ecclesiam sancti Ylarii de Aginno,
ecclesiam sancti ecclesiam sancte
Crucis de Podio, ecclesiam sancte Marie de Runaldo, ecclesiam
sancti Sulpitii, ecclesiam sancti Caprasii de Caissaco, ec[clesiam

ni de terra Fossa, ecclesiam sancti Martini
de Medico, ecclesiam sancti Satumini de Artigiis, ecclesiam sancte
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Marie de B eccjlesiam de Cannas, ecclesiam

sancti Laurentii de Balsarenes, ecclesiam de Rodolos, ecclesiam

sancti Petri de Casa no eccjlesiam sancti

Medardi de Floiriaco, ecclesiam sancti Petri de Ploriaco, ecclesiam

sancte Marie de Arpeitto, ecclesiam Quinsac,

ecclesiam sancte Marie de Montaguzor, ecclesiam sancte Columbe,

ecclesiam sancti Aniani, ecclesiam sancti ecclesijam

sancti Petri de Merenes, ecclesiam sancti Caprasii de Heremo,

ecclesiam sancti Damiani, ecclesiam sancte Enlalie, ecclesiam s . . .

iani de Baissagnel, ecclesiam sancte Marie de Ca-

pella, ecclesiam de Marsoles, ecclesiam de Pao, ecclesiam sancti

Aniani ultra Garonnam en Broles, ecclesiam

sancti Petri de Aulinac, ecclesiam sancte Marie de Bonobuseo,

ecclesiam sancti Genesii de Broles. ecclesiam de Montanac. Ad
hec diffinitionis sententiam, quam sancte recordationis predecessor

noster Vrbanus papa super controuersia que inter ecclesiam ue-

stram et ecclesiam sancti Stepbani uertebatur, olim protulisse

dinoscitur, sicut in autentico scripto ipsius exinde facto continetur,

nobis et per uos eidem ecclesie uestre auctoritate apostolica con-

firmamus et, quemadmodum idem antecessor noster ecclesie uestre

prepositure, sacristie et eius qui capud scole dicitur offitii digni-

tatem perpetuo possidendam firmauit cum omnibus ecclesiis que

sub eius iure consistunt, ita quoque nos presenti scripto duxi-

mus confirmandam. Obeunte uero te u. s. w. Paci et tranquilli-

tati u. s. iv. Crisma uero oleum sanctum u. s. w. Sepulturam

quoque u. s. w. Antiquas preterea et rationabiles consuetudines

uidelicet leidarales canas et becariam et alias leidas et consuetu-

dines, quas in ciuitate Aginni et extra a comitibus Pictauensibus

et Vasconie usque ad hec tempora habuistis, saluitatem et immuni-

tatem a comitibus Vasconie infra ambitum ecclesie uestre con-

cessam scripti nostri munimine roboramus et parrochiam uestram,

sicut hucusque in pace habuistis, ita et deineeps habeatis. Decerni-

mus ergo ut u. s. w. Ad inditium autem a sede apostolica per-

cepte protectionis bizantium unum nobis nostrisque successoribus

annis singulis persoluetis. Si qua igitur u. s. w.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis B.

priori ecclesie beati Caprasii, que apud Aginnum sita est, eiusque

fratribus tain presentibus quam futuris canonicam uitam professis

in perpetuum. Apostolici moderaminis elementie.

Dat. Beneuent. per manum Gerardi sancte Romane ecclesie

notarii, II id. madii, inclictione II, incarnationis dominice anno

M°C CLXVIIII, pontificatus uero dompni Alexandri pape III anno X.
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.

78.

Alexander III. nimmt das Kloster Xotre-Dame de la Sauve-ma-

jeure tinier deni Abt Petrus in den apostolischen SeJaitz and bestdtigt

Him die Besitzungen
,
das Aufnahmerecht, die Freiheit vom Interdict

und die Zelinten. Benevent 1160 Denemher 23.

Chartularimn mains Silvae majoris s. XIII p. 276 Bordeaux

Bill. Comm. Ms. 769 voi. II. — Chartularium minus s. XIV p. 191

ebenda Ms. 770.

Ber nicht formelhafte Toil des Tcxtes lautet: Ex dono bone me-

morie Elgoti Suessionensis episcopi altare sancti Pauli, potestatem

sancti Pauli cum silua Magniconfisi. quam dedit monasterio uestro

Ram(undus) filius Teconis libere et quiete. nullum ius, nullam do-

minationem, nullam iusticiam, nullam consuetudinem nec ipse nec

Ingerannus domnus eius ibi retinentes . decimam sancti Pauli

magnam et minutam, altare de Lapion cum tota ecclesia et per-

tinenciis et tota decima et medietatem de Tileio in omnibus sci-

licet in siluaticio et pascuis cum tota decima. furnum. inuentionem

apum, medietatem uille, pratum quod est de dominio uille. decimam

de Machaneio magnam et minutam. allodium apud uillam Montis,

altare de Terni et altare Noueuille cum pertinentiis suis,

,
totam potestatem de Valle, uillam cum uiuario, alteram

ripam cuius dedit Guido de Yirziaco et uxor eius Belizabeth et

terras ad faciendum aggerem, sicut Hugo Lisiardus Joeslenus et

Manasses episcopi Suessionenses, de quorum feudo pars donationis

erat, concesserunt et confirmauerunt et Almandus episcopus Lau-
dunensis, de cuius feudo altera pars erat. dedit et concessit et In-

gerrannus successor eius dedit et scripto proprio roborauit, et usua-

rium totum in nemore et pascuis de Faui, quod dederunt Girardus

Libory de Ceresi et Gir(ardus) nepos eius, et ad furnum ipsius

uille et uineas suas et torculana et usuarium de Cbanei, quod
dedit Eliuz uxor Girardi Liborne, medietatem cepei, quam dedit

Ram(undus) comes Suessionensis et Ioslenus episcopus confirmauit

et alteram medietatem, quam dedit Albericus Peslet miles ad cen-

sum quindecim solidorum, donum Hugfonis) de Sail, apud Oiri

molendinum et uineam et mumatiis de Berlenual, tres modios uini

quos dedit ipse et 0. de Fontenoi, altare de Selenz quod dedit

Ioslenus Suessionensis episcopus consentiente Herestredo clerico,

qui eum tenebat iure hereditario, et tertiam partem maioris decime
et totam minutam et inter sepia altare de sancto Albino quod
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dedit I(osienus) episcopus Suessionensis consentiente Normano milite,

Albanios apud sanctnm Paulum, quos dedit Ilgeramns de Cozeio

donum Iohannis Gnbardi, scilicet quicquid reclamabat apnd sanctum

Paulum, medietatem de Truncheio in nemore et in piano, decimam

de Plaiche, donum Bouonis de Trosli in nemore et piano et apnd

sanctum Paulum, ex dono Iuonis filii eiusdem a '> Bouonis quicquid

a mortuo riuo usque ad sanctum Paulum et quicquid liabebat super

uiam que ducit a sancto Albino ad Selenz in monte et ualle, et

decern et octo denarios annuos in Droluneurt, ex dono Aloti et

uxoris eins partem suam in decima uinearum et nonalium de Bel-

uede, ex dono Drogonis camerarii et uxoris eins hoc quod uobis

donauit apud Trosli et quicquid habebat apud Caloe, ex dono

Drogonis Loluup et patris eins quicquid habent monachi uestri de

sancto Paulo apud Chaon et apnd Mormolendum et pontem de

Chaon et de Giuni et Dumbercurt de tota uilla sancti Pauli, ex

dono Alduini presbyteri quicquid habebat apud Giuni. ex dono

Petri Pilati patx-imonium totum de Guni, ex dono Guidonis de

Guni et uxoris eius mussinas de uineis uestris quatuor et censum

nummorum quem debebant eis monachi et Haiam post mortem
eiusdem Guidonis, ex dono S) Guidonis castellani et Gnidonis filii

sui duos modios frumenti annuatim apud Nancellur, ex dono Gui-

donis castellani et omnium uicecomitum de Trosli et omnium par-

ticipum quicquid habebant in uiuario de Baratel; conpositionem

quoque inter uos et canonicos Calniacenses de Cepeio nemore cum
utriusque partis assensu factam, sicut in autenticis scriptis Calnia-

censis abbatis et Balduini quondam Nouiomensis episcopi noscitur

contineri, uobis et per uos monasterio uestro auctoritate apostolica

confirmamus. Liceat etiam uobis «. s. u\ Preterea cum generale

u. s. w. Sane noualium u. s. ic. profutura, salua sedis apostolice

auctoritate et dyocesani c
> episcopi canonica iusticia. Ex dono Hu-

gonis comitis Registensis et Milesendis uxoris eius nec non et

filiorum suorum M. B. et G. allodium de Noveio quietum et li-

berum ab omni exactione, ex dono eorundem Balbeium liberum et

quietum, sicut ipsum ab archiepiscopo Remorum habebant et Ha-

rasses) archiepiscopus utrumque propriis litteris confirmauit, de

cuius beneficio Balbeius erat, decimas quas habetis in Houeio et

Corneio, allodium de Salcia quod Alnardus prior ab Yerr. de

Scordal et Hug(one) fratre eius uiginti libras emit in omni pro-

fectu, assentientibus Iuliana uxore eius et filiis predicti Yerr. sci-

licet R. et Nichol(ao), ex dono Alberici de Balluns allodium apud

a) eidem. b) dono felilt. c) dyocesiani.
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Salciam. molendinnm quod uoeatur Gezelin(i), ex dono Raim(undi)

de Macheriis et Roberti fratris eius sextarium de annona uestra,

assensu comitis et Beatricis comitisse et Hug(onis) et Man. et

aliorum filiorum suorum, Giseinm cum pertinenciis suis, obedien-

ciam sancte Probe cum pertinenciis suis, obediencias sancti Leode-

garii et Belleuallis et Chintberii cum pertinentiis suis et domos

et uineas quas habetis apud Othrechiam. Si qua igitur u. s. iv.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Petro

abbati monasterii beate Marie Silue maioris eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quotiens illud a nobis.

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Hubaldus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iobannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Ildebrandus basilice XII apostolorum presb. card. ss.

f Ego Iobannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurencii in Lucina ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego lacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Maufredus diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii iuxta templum
Agrippe ss.

f Ego Petrus card. diac. sancte Marie in Aquiro ss.

Dat. Beneuent. per manum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, X kal. ianuarii, indictione III, incarnationis

dominice anno M°C 0LX°IX0
, pontificatus uero domni Alexandri

pape III anno undecimo.

d) R, BY fehlen, ebenso uberall f und ss.

79.

Alexander III. weist die Nonnen von Saint-Felix an, die vom
Bischof von Maguelone tvegen der Reformation ihres Klosters ge-

troffenen Anordnungen genau innezuhalten.

Benevent (1168—70) Januar 3.
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Bullaire de VevecJie de Maguelone s. XIV f. 47 imd f. 112

Montpellier Arch. Dip. (Eveche de Maguelone-Montpellier). — Cartu-

laire C de Veveche de Montpellier s. XIV f. 221 ebenda.

ALEXANDER episcopus seraus seruorum Dei. Dileetis in

Christo filiabus sororibus sancti Felicis salutem et apostolicam

benedictionem. Significatum est nobis quod, cum uenerabilis

frater noster Magalonensis episcopus uitam et fl) habitum uestrum

cum consilio et assensu sanioris partis uestre in melius commutare

disponeret, quedam ex uobis eidem super hoc acquirere minime

uoluerint. sed eius potius dispositioni instanter resistere nitebantur.

Ynde quia^ iam dicto episcopo non solum in hoc non contraire,

uerum eciam ipsum ad id deberetis propensius mutare, uniuersitati

uestre per apostolica scripta precipiendo c) mandamus, quatinus ea

que prefatus episcopus de dispositione et reformatione monasterii

uestri cum consilio maioris et sanioris partis statuerit, omni con-

tradictione et appellatione cessante, suscipiatis firmiter et reser-

uetis, alioquin sententiam quam in uos propter hoc canonice tulerit,

nos auctore Domino ratam et firmam uolumus permanere, nisi

forte aliquo Romane ecclesie priuilegio uel alio iure uos contra

hoc possetis de ratione tueri. Dat. Beneuenti III non. ianuarii.

a) et fehlt. &) gratia. e) specienando.

80.

Alexander 111. schreibt deni Bischof und Klerus von Saint-

Bertrand, dnfi er nacli dcm Vorgange Eugens III. das Weidevich

der Tempelherren und Hire Hirten anter den apostolischen Schutz

nehme und befiehlt fur die Aufrechterhaltung dieses Sclmtzes za sorgen.

Verdi (1170) Mai 10.

Grig. Toulouse Arch. Dip. (Ordre de Matte H. 99 Xr. 1).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

episcopo et uniuerso clero Conuenarum a) salutem et apostolicam

benedictionem. Cum nobis ex
|

regimine suscepte amministra-

tionis immineat pia et religiosa loca apostolice sedis patrocinio

confojuere, ad defensionem et conseruationem bonorum fratrum

militie Templi tanto uolumus et debemus promjptiores existere,

quanto ipsi pro uniuersorum salute et defensione christiani no-

a) et bis Conuenarum auf Easur.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 9
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minis extrema pericula frejquentius experiri et contra barbaras et

extraneas nationes fortius dimicare noscuntur. Inde ntiqne
|

fuit,

quod nos paci et tranquillitati domus eorum pastorali sollicitndine

prouidentes, ad exemplar sancte
|
recordationis patris et prede-

cessoris nostri EVGenii pape apostolica auctoritate statuimus, ut

bojues, quibus sij'gnum crueis esset impressum, et eorum custodes

bouarii quoque cum rebus eorum uidelicet asinis semente .
[

. .

stibus et ceteris huiusmodi rebus ineundo ad campum et domum
redeundo sub apostolica protectione

|

consisterent, ita quidem quod,

si aliquis ex his aliquid uiolenter acciperet, tarn diu ipse et coad-

iutores
[

et principales fautores eius nec non et hii qui scienter

eidem participarent, sub anathematis sententia
|
tenerentur, donee

de predicto excessu foret plenius satisfactum. Hoc autem ideo

statutum esse
|

dinoscitur, ut de unoquoque iugo bourn mensura
quedam messis secundum diuersitatem terrarum predicte do|mui

fratrum militie Templi annis singulis solueretur. Inde est quod
uniuersitati uestre per apostolica scripta precipiendo

|

mandamus,
quatinus pretexatam institutionem contradictione et appellatione

remota, firmiter obseruetis et tu earn, frater episcope,
|

per totum
episcopatum facias inuiolabiliter obseruari. Dat. Verul. VI
id. maii.

B. dep.

b) s et tu bis facias anf Basur.

81 .

Alexander 111. befiehlt dem Alt und den Briidern von Saint-

Guilhem, die dem Bischof von Bodes vorentkaltenen Kirchen von
Cresel unversuglich suriichsugeben. Veroli (1170) Mai 18.

Orig. Rodes Arch. Deg. (Chapitre de Bodes Liasse 1).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis ab-
bati et fratribus

|

sancti Willelmi salutem et apostolicam bene-
dictionem. Ex conquestione fratris nostri Rutenensis

|

episcopi
nostris est auribus intimatum, quod nos ei ecclesias de Cresel,

quas ad ecclesiam
|
suam asserit pertinere, per uiolentiam occu-

pastis et eas presumptione illicita detinere
|

contenditis. Vnde
quia ex commissi nobis officii debito singulis Dei ecclesiis et ec'cle-

siasticis uiris iura sua tenemur integra conseruare, nos eidem
episcopo [iustitiam]

|

suam exhibere uolentes, discretioni uestre per
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apostolica scripta mandamus, [quatinus]
|

prescriptas ecclesias me-

morato episcopo sine molestia restituatis nel exinde [sibi sub]
|
exa-

mine uenerabilis fratris nostri Magalonensis episcopi et dilecti

filii abbatis s[ancti
]
plenam et suffieientem iustitiam, cum

exinde requisiti fueritis, exbibeatis, nisi forte [intei']
|

uos pacifice

et amicabiliter componere poteritis. Dat. Verul. XV kal. iun.

B. dep.

82 .

Alexander III. beauftragt die JBischdfe von Mende and Viviers,

fiir die Tdickijabe der deni Kloster Chirac and damit den Monchen

von Saint -Vidor in Marseille entfrenideten Desitzung Mensosat zu

sorgen. Veroli (1170) Mai 20.

Orig. Modes Arch. Dep. (College des Iesuites D. 252).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus Mimatensi et Yiuariensi episcopis salutem et apostolicam
|

benedictionem. Relatum est nobis quod G. et A. de Chaldemac

uillam de Menzozac Chiriacensi monasterio, quod ad
|

ius Massiliensis

monasterii dicitur pertinere, contra iustitiam abstulerunt. Quia

igitur sollicitudo iniunc|te nobis amministrationis nos compellit,

conseruationi ecclesiarum studiose intendere et, ne bona earum
j
di-

reptionibus malignantium exponantur, propensiori studio prouidere,

fratemitati uestre per apostolica scrip |ta precipiendo mandamus,

quatinus prefatos uiros moneatis diligentius et districtius com-

pella tis
,

ut prescripto monasterio prelibatam uillam postposita

dilatione restituant et libere deinceps
|
et quiete dimittant uel in

tua presentia, frater Yiuariensis, plenam exinde iustitiam appella-

tio|ne remota exhibeant. Si autem causam potius intrare decre-

uerint quarn uillam restituere, partibus ante
|
tuam presentiam

conuocatis et rationibus hincinde plenius auditis et cognitis, eandem

causam uiris
|

discretis et honestis tibi ascitis, sublato prout dictum

est appellationis remedio, mediante iustitia dejcidas. Si autem

neutrum horum adimplere uoluerint, eos excommunicationis sen-

tentia innodetis
|
et eandem sententiam usque ad dignam satis-

factionem faciatis firmiter et inuiolabiliter obseruari.
|

Dat. Verul.

XIII kal. iunii.

B. dep.

9 *
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83.

Alexander III. besiatiyt dem Alt Gerald und den Briidem von

Saint-Martin de Canigou Hire Anordnungen icegen der Kirche Saint-

Sernin de Vernet. Tuskalum (1171) Jamtar 6.

Chartularimi s. Martini Canigonensis s. XII p. 12 Perpignan

Arch. Dep. H. 143.

Vgl. Bevne arclieologigue IIP serie t. XVI (1890) p, 64.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

G-eraldo abbati et fratribus Canigonensibus salutem et apostolicam

benedietionem. Ea que racionabili prouidencia pro utilitate

ecclesiarom statuta noscuntur, apostolica debent auctoritate muniri

et, ne prauorum homrnum molestiis agitentur, eius presidio roborari.

Perlatum est siqnidem ad audientiam nostram, quod sacriste mona-

sterii uestri et successoribus eius capellaniam ecclesie sancti Satur-

nini de Yerneto pro illuminando et hornando altari sancti Martini,

quod est principale in monasterio uestro, de communi consilio con-

cessistis perpetuo libere et integre possidendam, excomunicantes

omnem personam que contra donacionem illam ansu temerario ue-

nire presnmeret uel earn aliquatenus uiolare. Vnde quoniam reli-

giosorum uotis debemus annuere et ea que rationabiliter statuta

noscuntur, auctoritatis nostre munimine roborare, prescriptam do-

nacionem eidem sacriste et successoribus eius auctoritate apostolica

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes

ut nulli omnino hominum liceat hanc paginam nostre confirmations

infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc atemp-
tare presumpserit

,
indignacionem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat.

Tusculan. VIII id. ianuarii.

84.

Alexander III. bejieh.lt dem Erzbischof von Xarbonne und seinen

Sujfraganen, die Xonnen von Saint-Felix gegen die Ubergriffe Hirer

Parrochianen zu schiitzen. Tuslculum (1171—72) Januar 22.

Orig. Montpellier Arch. Dep. (Abbaye de GUjean).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus Narbonensi archiepiscopo et omnibus suffraga|neis eius sa-

lutem et apostolicam benedietionem. Conquestionem dilectarum
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in Christo filiarum nostrarum priorisse mojnialium sancti Felicis

ad nos transmissam accepimns, quod quidam parrochiani uestri

monasterium ipsarum
|

graviter infestare presumunt eisque dampna

plurima et iniurias non [desinunt irrogare. Quia igitur]
|
eisdem

monialibus [patema teneamur] prouisione [confouere, cum ipse pro

imbecillitate sexus suam]
|

[integritatem] defensare [non possint,

per presentia nobis scripta mandamus, ut parrochianos]
[

uestros,

de quibus nobis conqueste [fuerint, attentius moneatis, ut ab illarum

infestatione omnimodo desi]|stant et de iniuriis et dampnis illatis

satisfactionem exhibeant competentem, quod si ad commo|nitionem

uestram facere denegauerint et in hac malitia duxerint persisten-

dum, nos eos
|

appellatione cessante, excommunicationis sententia

feriatis et usque ad dignam satisfactionem earn facia
|

tis inuiolabi-

liter obseruare. Dat. Tusculan. XI kal. februar.

B. dep.

85.

Alexander 111. befiehlt den Geistlichen der Didzese Beziers, deni

Bischof den schuldigen Gehorsam und Achtung zu bezeigen imd die

Him zustehenden Einkiinfte nicht zu schmdlern.

Tushdum (1171—72) Januar 26.

Livre noir de Beziers von 1771 f.
326' Montpellier Arch. Dep.

(Chapitre cathedral de Beziers).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis uni-

uersis monachis presbiteris ad iurisdietionem Biterrensis ecclesie

pertinentibus salutem et apostolicam benedictionem. Peruenit

ad nos ex communione uenerabilis fratris nostri Biterrensis epi-

scopi, quod quidam uestrum presumptione ei debitam obedientiam

et reuerentiam non impendunt nec de decimis aut etiam de elemo-

sinis mortuorum, que ecclesiis in testamento legantur, episcopalem

exhibent portionem. Cum igitur graui sunt subditi animaduersione

plectendi, qui magistris et prelatis suis debita iura subtrahunt et

honorem, per apostolica scripta nobis mandamus et districte pre-

cipimus, quatenus memorato episcopo, omni occasione et excusatione

cessante, debitam obedientiam et reuerentiam impendatis, iterum

quod si qui uestrum prescripto nostro contraire presumpserint,

sententiam quam idem episcopus in eos propter hoc canonice

dederit
,

nos auctore Deo ratam habebimus eamque non pa-

tiemur sine satisfactione congrua relaxari. Dat. Tusculani YII

kal. februarii.



134 Wilhelm Wiederhold

86.

Alexander III. bittet den Abt von Saint-Sernin in Toulouse tint

eine Beihulfe in der lurch Kaiser Friedrich der Bomischen Kirche

verursachten Not and ersucht ihn die Gabe den Uberbringern dieses

Schreibens einzuhandigen, ihm selbst aber brieflich davon Nachricht zu

geben. Anagni (1173—74) Mdrz 13.

Orig. Toidouse Arch. Dtp. (Abbaye de Saint-Sernin Liasse V
litre 1).

Nach deni Ausstellungsorte kbante diese icichtige Urkunde in die

Jahre von 1160 bis 1176 fallen; nach den Zeitumstdnden scheint sie mir

in die Jahre 1173 Oder 1174 zu gehbren; ini Mdrz 1160, icenige Tage

vor der Bannung Friedrichs, ist sie icohl nicht ausgestellt.

Littera clausa mit der Adresse von gleicher Hand abbati sancti

Saturnini.

Alexander episcopns seruns sernornm Dei. Dilecto filio abbati

monasterii sancti Saturnini salntem et apostolicam benedictionem.

Qualit'er ille tyrannus et uehemens persecutor ecclesie Fred(ericns)
|

nidelicet, nniuersalem omnium matrem sacrosanctam Romanam ec-

clesiam persequatur eamque sine causa opprimat et infestet, ad

discretionis tue noticiam non ambigimus peruenisse.
|

Qui utique

tamqnam leo rapiens et rugiens positus in insidiis, aditus uiarum

ita per satellites barbarice feritatis obstruxit, quod illi iam non

ualeant usque ad nos
|

transire, a quibus Romana ecclesia in ne-

cessitatibus suis oportuna recipere suffragia consueuit. Ynde cum
eadem Romana ecclesia multis oppressionibus angustata sit his

|

temporibus et afflicta et magnis atque innumeris pene debitis ag-

gravata, ad eius onera supportanda et ad necessitates, quas patitur,

releuandas tanto
|

studiosius exurgere te oportet et efficatius la-

borare, quanto amplius eadem mater ecclesia de tua deuotione et

fidei sinceritate confidit. In tanto itaque necessijtatis articulo

constituti, caritatem tuam rogamus plurimum, monemus et exhor-

tamur attentius, ut ad mentem reuocans, quot et quanta graua-

mina et angustias
|
Romana ecclesia pro sna et omnium ecclesiarum

libertate tuenda hoc tempore patiatur, considerans etiam quod
menbra capiti debeant, ad subuencionem ecclesie et ad soluen|da

debita, quibus premitur, manum liberalitatis extendas et nobis tue

consolacionis auxilium in tanto articulo largiaris, beneficia siquidem

et obseqnia,
|

que in necessitate prestanter consueuerunt semper

recipientibus existere graciora. In quocumque autem nobis te con-
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tigerit subuenire, illud dilectis
|

filiis nostris T. sancte Romane
ecclesie subdiacono et L. capellano dilecti filii nostri Iac(ynthi)

sancte Marie in Cosmydyn diaconi cardinalis, presentinm porti-

toribus a
\ quos ad partes illas

|

propter hoc duximus destinandos,

te nolumus assignare et nobis id ipsum litteris tuis significes.

Dat. Anagn. Ill id. mart.

B. dep.

a) so im Orig.

87.

Alexander 111. nimmt das Kloster Saint-Pierre de Carennac nnter

dern Prior Ribaudus in den apostolischen Sckutz und bestdtigt Him die

Besitzungen and Rechte
,
die Zehntfreiheit und die Sepultur.

Ferentino 1175 Mai 15.

Coll. Baluze 38 s. XVII f. 255 Paris Bibl. Xat. [A], — Coll.

Doat 123 p. 1 (von 1667 X 7) ebenda [B]

.

J-L. 12182. Die Besitzungen sind: Locnm ipsum, in quo pre-

fatum situm est monasterium, cum uilla ipsius loci, terris aqua et

portu et cunctis ad se pertinentibus
;

in pago Caturcino capellam

de Maignagues a)
,
capellam de Mazeirolis b>

. ecclesiam de Borma,

de Mezel cl

,
de sancta Esperia d

\ de Mederio, de Aluingaco de

Rignaco-0
,
de Colnaco, de Lalanda, de Alamancia cum terris deci-

mis et hominibus et ceteris pertinentiis suis; in pago Lemouicino

ecclesiam de Argentat cum magna parte uille, terris aquis molen-

dinis et omnibus ad ipsam pertinentibus, capellam de Montecaluo

cum omnibus ad se pertinentibus
;
in pago Aruernensi ecclesiam de

sancto Constantio et que ad earn pertinent; in Tolosano ecclesiam

de Monte Cocano (et) que ad earn pertinent. Sane noualium u. s. w.

Sepulturam quoque u. s. w.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ri-

baudo^ priori ecclesie sancti Petri de Carennac eiusque fratribus

tarn presentibus quam futuris regularem uitam professis in per-

petuum. Suscepti regiminis administratione.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BY.

j Ego Gualterius ^ Albanensis episcopus ss.*)

a) Mainagas B. 6) Mazairolis B. e) Mezet B. d) Speria B.

e) Aluiniaco B. f)
Rinaco B. g) ceteris fehlt in A. h) Rigaudo B.

i) BV fehlt in A. k) Galterius B. 1) Dann folgt in A: Ego Ioannes

presb. card. tit. sancte Iustine, Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Cecilie

etc. il ya neuf cardinaux. Dat. Ferentin. u. s. ic. me in B.
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f Ego Iobannes sanctorum Iohannis et Pauli presb. card. tit. Pa-

macbii ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Manfredus”0 presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Iacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmydin”) ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthius c) diac. card, sancti Adriani p) ss.

f (Ego) Vitellus^ diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

Dat. Ferentin. per xnanum Gratiani sancte Romane ecclesie

subdiaconi et notarii, XVIII kal. iunii, indictione VIII, incarna-

tionis dominice anno M°C 0LXX0V0
,
pontificatus uero domini Alexan-

dri pape III anno XV £°.

m) Mansted B. n) Cosmevdin B. o) Cinthini B. p) Adriadri B.

q) Ticellus B.

88 .

Alexander 111. bestdtigt dem Delean nnd deni Kapitel von Bor-

deaux einen Vertrag mit den Briidern vom Hospital Saint-Jacques.

Ferentino (1175) Juni 30.

Cartulaire de Saint-Andre de Bordeaux s. XIII f.
86' Bordeaux

Arch. Dtp. (Archeveche de Bordeaux, Supplement).

Zitiert Devienne Histoire de la ville de Bordeaux II p. 38. Die

Sentenz des Erzbischofs Gerald von Auch und Bischofs Petrus von

Perigueux steht in dem Chartular f. 85.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis decano et

capitulo Burdegalensis ecclesie salutem et apostolicam benedictionem.

Cum nostre sollicitudinis sit et offitii litibus et contencionibus

finem imponere, pastorali cura constringimur que sunt compositione
amicabili diffinita, apostolico patrocinio communire, ne possint in

posterum temeritate quorumlibet reuocari. Eapropter, dilecti in

Domino filii, uestris iustis postulationibns annuentes, compositionem
inter uos et fratres hospitalis beati Iacobi Burdegalensis super se-

pulturis cimiterii ipsius hospitalis, super decimis et querelis aliis,

mediantibus uenerabilibus fratribus nostris Auxitano archiepiscopo,

apostolice sedis legato, et Petragoricensi episcopo, quibus causam
super hiis commiseramus, de assensu partium factam, ratam babe-
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mas et firmam eamque apostolica anctoritate confirmantes, pre-

sentis scripti 6; patrocinio commanimus. Stataentes at nalli omnino

hominum liceat hanc paginam nostre confirmationis infringere ael

ei aliqaatenas contraire. Si quis autem hoc attemptare nolaerit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum apostolorum Petri et

Paali se noaerit incarsarum. Dat. Perentin. II kal. iulii.

a) apostolica auctoritate apostolica. b) scriptis.

89.

Alexander III. nimmt die Kirche Saint-Antonin unter deni Prior

Stephanus nacli dem Yorgange Urbans 11. mid Calixts 11. in den

apostolischen Scliutz mid bestiitigt ihr die Besitzungen, die Zehnten

und die Wahl des Priors, die Freiheit vom Interdikt mid die Sepultur

gegen eine jdhrliche Zahlung von fiinf Solidi.

Anagni 1175 November 30.

Coll. Boat 124 f. 344' (von 1667 XI 13 aas Kopie von 1521

111 27 in litre en parchemin) Paris Bibl. Nat.

J-L. 12525. Die Vorurhinde Calixts 11. ist verloren. In den

Anmcrlcungen gebe ich miter L die Lesarten der Urhmde Lucius' III.

J-L. 15066 (Nr. 129). Die Besitzungen sind : Locum ipsum. in quo

prefata ecclesia constructa a) est, cum omnibus pertinentiis suis,

ecclesiam sancte Eulalie cum decimis et aliis pertinentiis suis,

ecclesiam sancti Michaelis cum appendentiis V) suis, ecclesiam sancti

Sulpicii cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Satumini de Castris

cum pertinentiis suis, ecclesiam de Montericozo et de Marcisse rf;

cum pertinentiis earum, ecclesiam sancti Iuliani de Segregalgas

cum pertinentiis suis et saluitatibus e}
,
ecclesiam sancte Eulalie de

Cande/) cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Iuliani de Carran-

dier?)
,

ecclesiam sancte Marie de Cregoala h> cum appendiciis suis,

ecclesiam sancte Marie de Peyregace 0 cum pertinentiis suis, eccle-

siam sancte Eulalie de Archiac cum pertinentiis suis, ecclesiam

sancti Martini de Rocasargas k> cum pertinentiis suis, ecclesiam del

Raust de* J Pino cum pertinentiis suis, ecclesiam de Marzac, que in

Agennensi episcopatu est sita. cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti

Anthonini m) de Valle Secusia cum omnibus pertinentiis suis, eccle-

a) sita L. b) appendiciis L c) monte Riccolf L. d) Mairess L
e) cum saluitatibus et omnibus pertinentiis suis L. f) Canda. g) Carran-

der cum pertinentiis suis L. li) Cregoalla L. i) Peiregas L.

K) Rauzargas L. T) et de L. m) Antonini L.
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siam saneti Iohannis et ecclesiam sancti Martini de Nayac'0 cum

pertinentiis earnm, ecclesiam sancte Marie de Mordanha 0) et eccle-

siam sancti Martini de Lasinhac p> cum pertinentiis earnm et eccle-

siam sancti Michaelis de Caslus et ecclesiam sancte Marie de

Lucro'^ cum pertinentiis earnm, ecclesiam sancti Martini de Espia-

mont s) cum pertinentiis suis. Sane noualium n. s. w. Ad hec de-

cimationes uille sancti Anthonini et totius territorii nobis et eidem

ecclesie uestre authoritate apostolica confirmamus. Statuentes ut

nulli laj’co liceat easdem decimas alii ecclesie conferre uel ab

eadem ecclesia uestra quomodolibet alienare. Crisma uero, oleum

sanctum u. s. ic. Nulli quoque liceat ecclesiam uestram intei'dicto

subicere uel in canonicos uestros excommunicationis interdicti uel

suspensionis sententiam promulgare, nisi de mandato Romani ponti-

ficis uel legati ab eius latere destinati. Sepulturam preterea u. s. tv.

Obeunte uero te u. s. to. Decemimus ergo u. s. tv. Ad indicium

autem percepte buius a sede apostolica libertatis quinque solidos

Ruthenensis monete annis singulis nobis nostrisque successoribus

persoluetis. Si qua igitur n. s. w.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ste-

pbano priori ecclesie sancti Anthonini, que in Condatensi pago

sita est, eiusque fratribus tam presentibus quam futnris regularem

uitam professis in perpetuum. Cum nobis sit quamquam.

R. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BV. ;)

f Ego Bernardus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego G-alterus Albanensis episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

macbii ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Albertus presb. card. tit. sancti Laurencii in Lucina ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudentiane tit. Pastoris ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Manfredus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Suzanne ss.

t Ego Yiuianus presb. card. tit. sancti Stepbani in Celio monte ss.

f Ego Iacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

t Ego Arditio diac. card, sancti Theodori ss.

t Ego Cinthius diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii iuxta templum
Agrippe ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portion ss.

n) Naiac L. o) Mardanna L. p) Lazinnac L. q) Castluz L. r) Liuro L.

s) sancte Mariam de Spiamonte L. t) BY fehlt, ebenso uberall f und ss.
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Dat. Anagn. per mannm Gratiani sancte Roinane ecclesie sub-

diaconi et notarii, II kal. decembris, indictione VIII, incarnationis

dominice anno M0C 0LXX°V°, pontificatns uero domini Alexandri

pape III anno XVII.

90.

Alexander III. gilt dem Archidialcon Radidph und dem Kapitel

von Agde das Recht, gegen Hire migehorsamen Parrochianen mit Bann
mid Interdilct vorzugehen, icenn der Bisehof sich trotz dreimaliger

Bitte versagt oder abicesend ist. Anagni (1160—76) Janaar 3.

Cartulaire da chapitre d’Agde s. XVIII p. 3 Montpellier Bibl.

Comm. Ms. 33.

Vgl. Gallia Chr. VI p. 703.

Alexander episcopus seruus sernornm Dei. Dilectis filiis Ra-

dnlpho arcbidiachono et canonicis Agathensibus salntem et aposto-

licam benedictionem. Hortatur nos et admonet cnra snscepti

regiminis commodis et profectibns ecclesiarum fernenti sollicitndine

ac studio intendere et biis qne ad earum pacem et quietem per-

tineant, promptam et attentam diligentiam adhibere. Peruenit si-

qnidem ad andientiam nostrum, qnod parrochiani nestri ad facul-

tates et bona ecclesie, in qua Domino militatis, sue cupiditatis

frena relaxare presumunt et mnltiplices sibi molestias et grauamina

non dnbitant irrogare, et sepe contingit, ut propter negligentiam

et tepiditatem eorum qui nos ab his deberent protegere propensius

et tueri, iustitie sustineatis decretum. Xos itaque paci et tran-

qnillitati nestre paterna super hoc cupientes sollicitndine prouidere,

uobis auctoritate apostolica indulgemus, ut si episcopus uester, qui

pro tempore fuerit, a uobis tertio per congrua interualla humiliter

requisitus, de malefactoribus uestris, qui parrochiani uestri sunt,

iustitiam exhibere noluerit aut in prouincia uestra presens non

fuerit, uos auctoritate nostra excommunicandi et interdicendi facul-

tatem liberam habeatis. Dat. Anagnie III non. ianuarii.

91.

Alexander 111. schreibt dem Alt and den Briidern von Saint-

Victor in Marseille, daJJ er das ilmen gehorige Kloster Chirac in den

apostolischen Schutz nahme. Anagni (1160—76) April 3.
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Orig. Rodez Arch. Rep. (College des lesuites R. 252). — Char-

tularium parvum sancti Yicloris s. XIV f. 116 Marseille Arch. Rep.

(Ahlyiye de Saint -Victor II. 630).

J-L. 12548 nach clem Fragment in Collection des cartidaires IX
p. 368.

ALEXANDER episcopus seruns seruorum Dei. Dilectis filiis

abbati et fratribus Massili ensibus salutem et apostolicam benedic-

tionem. Eationabilibus uotis et desideriis prompta debemus

benignitate annuere et uiris et locis religiosis, ne a quoquam

possint
|

indebite molestari, apostolice tuitionis presidium impertiri.

Inde est quod nos
|

precibus uestris benignius inclinati et officii

nostri debito deuicti, uillam
|

Chiriacensis monasterii, quod iuris

uestri esse dinoscitur, cum hominibus
|

et bonis snis et ceteras

uillas ad idem monasterium pertinentes sub
j

beati Petri et nostra

protectione suscipimus et presentis scripti patrocinio
|
communimus.

Statuentes ut nulli omnino bominum liceat prescriptum
|

monaste-

rium uel bona eius temere pertnrbare aut hereditatem ipsius
|
sine

communi assensu capituli uel maioris et sanioris partis et tunc

non nisi pro a
-> manifesta utilitate uel necessitate quolibet titulo

alienare. Si quis autem
|

hoc attemptare presumpserit, indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri
|

et Pauli apostolorum

eius se nouerit incursurum. Dat. Anagnie III non .
h) april.

B.

a) et tunc non nisi pro auf Basur. b)
Her Schreiber verbesserte non.

aus kal. IHe Chartulare s. XVI D 3 f. 148 und D 3 f. 271 schreiben kal.

92.

Alexander III. beauftragt den Erzbischof Wilhelm von Auch und
den Bischof Garsias von Bazas, den Behan Gerald und die KcinoniJcer

von Saint-Andre in Bordeaux gegen die Ubergriffe des Amanieu
d’Albrct und des P. de Mota zu schiitzen.

Anagni (1160—76) April 26.

Orig. Bordeaux Arch. Rep. (Chapitre metropolitain Saint-Andre

de Bordeaux G. 270).

Vielleichl ist auch Gr(uilelmus) von Bazas zu ergeinzen.

Alexander episcopus seruns seruorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus G-(uilelmo) Auxitano arcbiepiscopo, apostolice sedis legato, et
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Gr(arsie) Ya[satensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii nostri G(eraldus) decanus et canonici ecclesie saneti

Andree Burdega|lensis transmissa nobis conquestione monstrarunt,

quod Amaneus de Lebret et P. de Mota cum multitudme arma-

torum quasdamV uillas uidelicet de Legis et de Caudaiac et quas-

dam alias ad ius prelscripte ecclesie pertinentes uiolenter inuadere

et bona earum diripere et quosdam homines ibidem ausu
|

temera-

rio capere et ad redemptionem cogere presumpserunt. Quoniam

igitur ex iniuncto nobis apostolatus
|

officio tenemur iura ecclesi-

arnm diligentius conseruare et, ne quibuslibet uiolentiis uel rapilnis

exponantur, pastorali sollicitudine de[fensare], fraternitati uestre

per apostolica scripta precipiendo
|

mandamus, quatinus, si ita est,

predictos A. [et P. commjonere studeatis et diligenter inducere,

ut prelilbatis decano et canonicis uniuersa ablata sine diminutione

restitnant, dampna data rela xant et de illatis iniuriis satisfactionem

exbibeant competentem. Quod si forte commonitioni uestre
|

parere

contempserint, uos terram eorum apostolica freti auctoritate, appella-

tione remota, interdicto suplponatis et si nec sic resipuerint, per-

sonas eorum [et principjales fautores suos uinculo anathematis
|

innodetis, prouisuri attentius, ne interdicti uel excommunicationis

sententiam sine [conjgrua satisfactione resecetis. Dat. Anagnie

[VI] kal. maii b)
.

B. dep.

a) rum quasdam auf Ilasur. V) Das Incentar con 1596 f. 46 bietet die

Datierung mit VI kal. maii.

93.

Alexander III. gewdhrt dem Alt und den Briidern eon Premontre

die Freihext von alien Zehnten. Anayni (1160—76) April SO.

Confirmationes statutorum et libextatum ordinis Praemonstratensis

s. XIII f. 2ob im Besitz der Frau Grdfin de Villcle auf Schloji

Merville lei Toulouse.

Alexander etc. Dilectis filiis abbati et fratribus Premonstx-a-

tensis ecclesie salutem et apostolicam benedictionem. Iustis

petentium etc. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris iustis

postulacionibus grato concurrentes assensu, auctoritate nobis pre-

sencium indulgemus, ut minutas decimas olerum fructuum et pra-

torum nuili soluere teneamini, sed libere de cetero babeatis, sicut



142 Wilhelm Wiederhold

usquemodo babuisse noscimini. Stataentes etc. Dat. Anagnie

II kal. maii.

94.

Alexander III. bestdtigt dem Abt Garsias and den Monchen von

Saint-Pierre de Condom cinen durch Bischof Bellas von Agen zwischen

ihnen and den Biirgern von Condom abgeschlossenen Vertrag.

Anagni (1160—76) Juni 21.

Lurcher Cartulaire de Condom s. XT111 p. 187 Condom Archives

Municipales.

Alexander episcopus serous seruorum Dei. Dilectis filiis

G(arsie) abbati et monacbis Condomensis monasterii salutem et

apostolicam benedictionem. Que iudicio uel compositione ami-

cabili rationabiliter statuta esse noscuntur, firma debent et incon-

cussa seruari et, ne ualeant in recidiue contentionis scrupulum

deuenire, ea nos conuenit apostolice antoritatis mnnimine roborare.

Sane ex auctentico scripto nenerabilis fratris nostri Helie Agennen-

sis episcopi euidenter intelleximus, uos cum burgensibns uestris

huinsmodi compositionem feeisse, ut pro can . . . uini tres denarios

Morlanensis monete pacifice et quiete persoluant et, cum uindemia

in uineis uel in garbis annone decimatur in campis, seruiens uester

sit presens, sub cuius custodia prescripte uindemie seu garbe sine

fraude et dolo debeant decimari. Quam utique compositionem pro

bono pacis factam deuotioni uestre autoritate apostolica confir-

mamus et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes ut
nulli omnino bominum liceat banc paginam nostre confirmationis

infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem boc attemp-

tare presumpserit
,
indignationem omnipotentis Dei et beatorum

Petri et Pauli apostolorom eius se nouerit incursurum. Dat.

Anagnie VIII kal. iulii“k

a) es folgt noch pontificate nostri anno ....

95.

Alexander 111. verleiht dem Archidiakon and den Kanonikern

von Bodes das Becht der Sepultar. Anagni (1160—76) Juni 27.

Orig. Bodes Arch. Bep. (Chapitre de Bodes Liasse 2).
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ALEXANDER 2
) episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

archidiacono et canonicis Rntenensis
|

ecclesie salutem et apostoli-

cam benedictionem. Iastis petentium desideriis dignum est nos

faci|lem prebere consensam et uota que a rationis tramite non

discordant,
|

effectu sunt prosequente complenda. Eapropter, dilecti

in Domino filii, uestris iustis postulationibus grato concnrrentes

assensu, nobis auctorijtate apostolica indulgemns, ut parrochianos

uestros, qni apud uos sepeli|ri elegerint, nisi 6
) excommunicati uel c)

interdicti fuerint, ad sepnl|tnram recipiendi facultatem liberam

habeatis. Decerninius ergo nt
|

nnlli omnino hominum liceat hanc

paginam nostre constitutions
|

infringere uel ei aliquatenus con-

traire. Si quis autem hoc attempjtare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri
j
et Pauli apostolorum eius se

nouerit incursurum. Dat. Anagn.
|

V kal. iulii.

B. dep.

a) XANDER auf Hasur. b) ror nisi kleine Easier. c) uel auf Easier.

96.

Alexander III. nimmt das Kloster Castres tenter dem Abt Regaldus

ire den apostolischen Schutx tend bestiitigt ihm die Freihcit von alien

Abgaben gegen eine jdhrliche Zahheng von fiinf Solidi.

(1164—76).

Auszug in Coll. Boat 117 f.
57' (con 1669 V 11 aits Vidimus

von 1313 in Archives de TevCche d’Alby) Paris Bibl. Fat.

J-L. 12629 nach Coll. Boat.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Ri-

galdo abbati Castrensis monasterii, quod in Albiensi pago situm

est, eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris regularem uitam

professis in perpetuum. Ad hoc nos disponente Domino in

apostolice sedis seruitium promotos agnoscimus, ut eius filiis auxi-

lium implorantibus efficaciter subuenire et ei obedientes tueri ac

protegere, prout Dominus dederit, debeamus etc. Item vidi continert

in eadem litera seu privilegio aliam claitsulam sen capituhem, quod in-

cipiebat sic: Nee episcopo cuiquam facultas sit exactiones aliquas

eidem monasterio indicere aut quod quieti fratrum noceat graua-

men inferre; statuimus preterea, ut idem monasterium nullatenus

alterius ecclesie iurisdictionibus submittatur, quamdiu eiusdem loci

fratres discipline regularis instituta seruauerint etc. Item vidi in
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eadem litera sen privilegio contineri aliam clausulam seu capitulum,

quod incipicbat sic: Ad indicium autem huius percepte a Romana
ecclesia libertatis quinque solidos Melgoriensis monete nobis nostris-

que successoribus annis singulis persoluetis, et sequebatur alia clau-

sula tails: Si qua igitur in futurum ecclesiastica it. s. w. bis inueniant.

Amen. Amen.

97.

Alexander 111. bestdtigt dem Bischof Johann von Chartres nach

deni Vorgange Hadrians IV. die Besitzungen and Bechte.

Venedig am Bialto 1177 Juni 9.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f.
101' Toulouse Bill.

Comm. Ms. 590.

J-L. 12866a nach einer Xotiz von A. Clerval aus einem Ms. der

Kommunalbibliothek zu Chartres (Ms. 1162). — Die Besitzungen sind:

Abbaciam sancti Andree, theloneum census et alias possessiones

ac redditus quos habes in ciuitate Carnotensi cum immunitate sua;

item Fraxinetum, Basocbe, Bercherie, Cambleium, Ermenachi uillam,

Pontem Goeni, Balleolum, Mundmn, uillam Tertre Goderani, Spin-

terum, Theelim, Boscum sancti Martini, Mungerdi uillam, Busseium,

uallem Garengis, Galdum sancti Stephani, Toum, Pontem Ebrardi

cum omnibus istarum uillarum pertinenciis
,

casamenta eciam et

feoda et omnia que ad ius et mensam Carnotensis episcopi spectant.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Iohanni Carnotensi episcopo eiusque successoribus canonice substi-

tuendis in perpetuum. Et ordo racionis expostulat.

R.“) Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

f Ego Gualterus Albanensis episcopus ss.

f Ego Chunradus Mogontinus archiepiscopus et Sabinensis

episcopus ss.

f Ego Guillelmus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Manfredus Penestrinus episcopus ss.

f Ego Ildebrandus 6
> basilice XII apostolorum presb. card. ss.

f Ego Boso presb. card, sancte Pudenciane tit. Pastoris ss.

f Ego Theodinus presb. card, sancti Vitalis tit. Vestine ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

a) R, BV fehlen, ebenso iiberall f und ss. &) Debrandus.
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f Ego Iacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthyns diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Eustachii iuxta templum
Agrippe ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti Georgii ad Velum au-

reum ss.

Bat. Venecie in Riuo alto per manum Gratiani sancte Ro-

mane ecclesie subdiaconi et notarii, V idus iunii, indictione Xa
,

incarnacionis dominice anno M0C0LXX°VII0
,
pontificatus uero domni

Alexandri pape III anno XVIII 0
.

98.

Alexander III. bestatigt dem Alt und den Brudern von Font-

froide eine durch Vermittlung von Frzbischof Pontius abgeschlossene

Vereinbarung mit den Kler'ikern des Bistums Narbonne ivegen der

Zehnten. Venedig am Bialto (1177) October 6.

Kopie von 1266 VIII 14 Perpignan Arch. Dep. (Abbaye de

Fontfroide).

Die Urhunde ist ziemlich zerstort, der Sinn aber ohne Sclnvierig-

Jceit festzustellen. In der ersten Zeile felden gegen zwanzig Buchstaben,

so dajl deuotionis vielleicht Schreibfehler fur (bene)dictionem. Es stand

aber vielleicht auch da : Per litteras uestre deuotionis, was allerdings

ungewohnlich ist; das A in Ad ist grojl geschrieben.

ALEXANDER episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis

abbati et fratribus monasterii Fontisfrigidi [salutem et apostolicam

benedictionem
]
deuotionis. Ad nostram noueritis audien-

tiam peruenisse quod, cum inter uos et clericos Narbonensis epi-

scopates super decimis c[ monastjerio uestro exigebant,

mediante uenerabili fratre nostro P(ontio) Narbonensi archiepiseopo

et aliis prudentibus et discretis u[iris ]e terris uestris

decimas prefatis clericis assignastis, ut de laboribus uestris a uobis

decimas non exigerent, nojs ] prouidere uolentes,

transactionem ipsam, sicut est concorditer et sine prauitate facta

et ab utraque parte suscfepta ] auctoritate apostolica

confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus. Statuentes

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 10
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ut nulli omnino homin[um liceat hanc paginam nostre confirmations]

infringere uel ei aliquatenus contraire. Si quis autem hoc attemp-

tare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea[torum

Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit injcursurum. Dat.

Yenetie in Riuo alto II non. octobris.

99.

Alexander III. nimmt das Kloster Notre-Dame de Bonlieu water

der Priorin Eermengarda in den apostolischen Schuta- und bestdtigt

Him die Besitzungen, die Zehnten und die Sepultur.

Bom Sanht Peter 1178 April 30.

Orig. Montpellier Arch. Dep. (Abbaije de Vignogoul).

Zitiert 1. Benouvier Monumens de quelques anciens dioceses de

Bas-Languedoc (Monipellier 1840) p. 9. — Die Besitzungen sind:

Possessiones quas habetis in termino de Malirairanegues et pos-

sessions quas habetis in termino de Palarz et possessiones quas

habetis in termino de Cumbas, de Profa et possessiones quas ha-

betis in termino Piniani et possessiones quas habetis in termino

de Celsa et possessiones quas habetis in termino de Popiano et

possessiones quas habetis in termino de Ginac et possessiones quas

habetis in termino de sancto Stephano de Larzac.

ALEXANDER EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILEC-
TIS IN CHRISTO FILIABVS HERMENGARDE PRIORISSE MONA-
STERII SANCTE MARIE MAGDALENE DE BONOLOCO EIVSQVE
SORORIBYS TAM PRESENTIBVS QVAM FVTYRIS KEGVLAREM
YITAM PROFESSIS IN PERPETVYM.

|
Prudentes uirgines et

a Christo uero sponso.

It. Ego Alexander catbolice ecclesie episcopus ss. BY.
f Ego Hubaldus Hostiensis episcopus ss.

t Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-
machii ss.

t Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

t Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Y iuianus presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

t Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Cinthyus diac. card, sancti Adriani ss.

f Ego Hugo diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Laborans diac. card, sanctq Marie in Portion ss.
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f Ego Rainerius diac. card, sancti G-eorgii ad Velum au-

reum ss.

Dat. Rom. apud sanctum Petrum per mannm Alberti sancte

Romane ecclesie presbiteri cardinalis et eancellarii, II kal. mad.,

indictione XI, incamationis dominice anno M°C°LXXVIII, pontifi-

catus uero domni ALEXANDRI pape III anno XVIIII.

B. dep.

100 .

Alexander III. bestdtigt iviederholt dem Delean und deni Kapitel

von Chartres die Schenkung etlicher Einkiinfte der Probstei durch

Bischof Wilhelm von Chartres. Lateran (1178) Juli 19.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f.
35’ Toulouse Bibl.

Comm. 31s. 590.

J-L. 13085k nach einer Notiz von A. Clerval aits einem 31s. der

Komnmnalbibliothek von Chartres (31s. 1162) zu Juli 18.

Alexander episcopus seruus seruornm Dei. Dilectis filiis de-

cano et capitulo Carnotensi salntem et apostolicam benedictionem.

Ad nostram noueritis audienciam peruenisse, quod cum nenerabilis

frater nosterRemensis archiepiscopus, apostolice sedis legatus, curam

gereret ecclesie Carnotensis, qnedam que ad preposituram eiusdem

ecclesie pertinebant, ad nsus capituli et commune
vreddegit et fac-

tum suum a nobis impetrauit auctoritate apostolica confirmari.

Quoniam igitur ea que racionabiliter statuta fnisse noscuntur et

apostolici muniminis robore conualescunt, firma debent et illibata

sernari, discrecioni uestre per apostolica scripta mandamus atque

precipimus, quatinus a} memoratas res ad usum capituli uestri, cui

a prefato archiepiscopo deputate sunt et nostro priuilegio confir-

mate, faciatis contradictione et appellatione cessante. ad commu-
nionem canonicorum sine diminucione reduci, ita tamen quod nichil a

prepositis preter tenorem priuilegii exigatur. Dat. Lat. XIIII

kal. augusti.

ci) quantum.

101.

Alexander 111. iibertriigt dem Biscliof von Bodez und dem Abt

von Beaulieu die Entscheidunq eines Streites zivischen den Eanonilcern

10 *
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von Saint-Antonin und dem Bischof von Cahors ivegen der Kirchen

von Caylus. Anagni (1159—79) November 28.

Kopie von 1668 VJ 5 Montauban Arch. Dep. (Chapitre collegial

de Saint-Antonin G. 945).

Alexander episcopns serous seruorum Dei. Venerabili fratri

Rhutenensi episcopo et a) dilecto filio abbati Bellilocensi salutem

et apostolicam benedictionem. Cum prior canonicorum sancti

Antonii et nuntius Caturcensis episcopi pro causa que inter eos

super ecclesiis de Caylus uertitnr, in nostra essent presentia con-

stitute prior canonicorum asseruit, quod episcopns eos super iam

dictis ecclesiis iniuste grauaret et eas sibi conaretur auferre, nun-

tius nero episcopi econtra proposuit, quod quidam de canonicis

contra prohibitionem suam in eisdem ecclesiis diuina celebrauit et

excommunicatos ipsius recepit et cbristiane tradere sepulture pre-

sumpsit. Quoniam igitur in eadem causa non potuimus proeedere,

pro eo quod illi non uenerant ad agendum parati, uobis, de quorum
prudentia et honestate confidimus, ad petitionem eorumdem prioris

et nuntii eamdem causam commisimus audiendam et fine debito

terminandam
;

ideoque discretioni uestre per apostolica scripta

mandamus quatenus, cum exinde fueritis requisiti, in unum pariter

conuenientes utramque partem ante uestram presentiam conuocetis

et rationibus hincinde plenius auditis et cognitis, eandem causam

concordia uel mediante iustitia, remoto apellationis obstaculo, ter-

minetis. Dat. Anagnie IV kal. decembris.

a) et fehlt.

102.

Alexander 111. schrcilt den Abten von Sanht Afrodisius und

Sanlit Jahob in Beziers, daji sie die der Kathedralldrche schuldigen

Leistungen nicht verweigern, ivenn sie sich aber nicht zu solchen ver-

pflichtet glauben, dem TJrteil der Bischofe von Montpellier und Lcdbve

folgen sollen. Anagni (1160—76) Mdrz 13.

Livre noir de Beziers von 1771 f. 327 Montpellier Arch. Dtp.

(Chapitre cathedral de Beziers).

Alexander episcopns seruus seruorum Dei. Dilectis filiis sancti

Affrodisii et a) sancti Iacobi Biterrensibus abbatibus salutem et

a) et fehlt.
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apostolicam benedictionem. Significant nobis uenerabilis frater

noster Biterrensis episcopus, quod cum ecclesie uestre sint quasi

due prebende scilicet cathedralis ecclesie et predecessores uestri,

qui fuerunt pro tempore, eidem ecclesie in constitutis diebus con-

sueuerint stationes impendere, nos eidem ecclesie stationes ipsas

subtrabitis et a prefato episcopo commoniti, commonitioni sue in

bac parte acquiescere recusatis. Attendentes itaque, quomodo non

sit uestre conueniens bonestati, matrici ecclesie uestre in hiis uel

in aliis debitum bonorem et reuerentiam denegare, per apostolica

uobis scripta precipiendo mandamus, quatinus prefate ecclesie pre-

scriptas stationes, sicut ab antiquo fuerat consuetum, sine contra-

dictione qualibet persoluatis aut, si contra petitionem prefati epi-

scopi creditis nos esse munitos, ei exinde coram uenerabilibus fra-

tribus nostris Magalonensi et Ludouensi episcopis appellatione

remota faciatis iusticie complementum. Dat. Anagnie III idus

martii.

103.

Alexander III. erlaubt dem Bischof von Beziers
,

die Kirchen

Sankt Afrodisius und SanTd Jakob ini Falle einer Abtsvakanz drei

Jahre lang in seiner personlichen Vencaltung zu behallen.

Anagni (1160—76) April 19.

Livre noir de Beziers von 1771 f. 327 Montpellier Arch. Dep.

(Chapitre cathedral de Beziers).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri

Biterrensi episcopo salutem et apostolicam benedictionem. Fratres

et coepiscopos nostros specialiter quadam dilectione a) debemus diligere

et eos in quibus conuenit, bonore pariter et gratia preuenire. Hac

itaque consideratione inducti et tue deuotionis intuitu nichilominus

prouocati nec non etiam necessitatem et tenuitatem tuam consi-

derantes, tibi auctoritate apostolical indulgemus, ut cum aliquam

ecclesiarum sancti Iacobi et sancti Affrodisii uacare cognoueris,

liberum tibi sit earn ad manus tuas usque ad triennium tue susten-

tationis subsidio retinere, ita quod sub amministratione tua et c)

regimine augeri pocius debeat quam diminutionem quamlibet susti-

nere. Dat. Anagnie XIII kal. maii.

a) dilectione fehlt. V) aspostolica. c) et fehlt.
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104 .

Alexander III. schreibt deni Deban mid deni Kapitel von Chartres,

daj] ein apostolischer Legat in der Kirche von Chartres irgend etnas

gegen die Statuten and Geivohnheiten dieser Kirche mtr auf ausdriick-

liclies pcipstliches Mandat anordnen diirfe.

Lateran (1166—79) Mai 22.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f. 36 Toulouse Bibl.

Comm. Ms. 590.

Alexander episcopus sernus seruorum Dei. Dilectis filiis de-

cano et eapitulo Carnotensi salutem et apostolicam benedictionem.

Deuocionis a> uestre precibus inclinati, ut ne per aliquem legatum

sedis apostolice contra statnta in ecclesia Carnotensi edita salu-

bria et honesta ac consuetndines approbatas et hactenus pacifice

in eadem ecclesia obsernatas aliquid statni ordinari seu immutari

naleat absqne speciali mandato sedis apostolice, faciente plenam et

expressam de liac indnlgencia mentionem, anctoritate presentium

districtins inbibemns. ISTnlli ergo omnino bominnm liceat hanc

paginarn h'> nostre inhibicionis infringere uel ei ansn temerario con-

traire. Si quis autem boc attemptare presumpserit, indignacionem

omnipotentis Dei et beatoram Petri et Pauli apostolormn eius se

nouerit incursurum. Dat. Lateran. XI kal. iunii.

a) Deuocioni. b) paginem.

105.

Alexander III. schreibt den JBischbfen von Bazas and Angouleme,

daj] sie den Erzbischof von Bordeaux ennahnen sollen, das dem Kloster

Sainte- Croix in Bordeaux von dem verstorbenen Erzbischof Gaufried

entfremdete Oratorium des heiligen Lupercuius und einige andere

Kapellen zuriickzugeben, oder die Streitfrage ordnungsgemcij] unter-

suchen und entscheiden. Lateran (1166—79) Juni 1.

Orig. Bordeaux Arch. Dep. (Abbaye Sainte-Croix de Bordeaux
A Layette 5).

Alexander episcopus sernus seruorum Dei. Venerabilibus fra-

tribus Engolismensi et Vasatensi episcopis
|
salutem et apostolicam

benedictionem. Ex conquestione dilectorum filiorum nostrorum
abbatis et fratrum sancte Crucis Burdegalensis accepimus, quod
cum ipsi oratorium sancti Luperculi longo tempore pacifice posse-
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dissent, bone memorie G(aufredus) quondam Burde|galensis archi-

episcopus eos prescripto oratorio et sancti Nicholai de Blancafort

et sancti Bartbolomei de Lamarea capelllis contra iustitiam spoli-

auit. Yolentes itaqne iuri predictornm fratrum pastorali sollicitu-

dine prouidere, cansam ipsam uestre discretioni committimus, pre-

sentium nobis anctoritate mandantes, quatinns nenerabilem
|

fratrem

nostrum Burdegalensem arcbiepiscopum, qni nunc est, monere curetis

et diligenter inducere, ut memoratis fratribus
|

prescriptum orato-

rium et capellas sine difficultate restituat et in pace dimittat uel

sub examine uestro
|

iustitie non differat sollicitudinem exhibere.

Si uero causam intrare malnerit, nos earn diligentius audiatis et

sine personarum acceptione concordia uel iudicio terminetis. Cete-

rum si qua partium duxerit appellandum, uos rationes et allega-

tions nichilominus audiatis, testes appellatione cessante recipiatis

et eorumdem iuratorum depositiones studiose conscriptas sub

sigillis uestris clausas nobis mittatis, prefigen'tes utrique parti

terminum competentem, quo cum ipsis attestationibus et allegatio-

nibus apostolico se conspectui
|

representent. Porro si bis exse-

quendis uterque uestrum interesse non poterit, alter uiris discretis

et honestis
|

sibi assertis, ea nicbilominus exsequatur. Dat.

Lateran. kal. iun.

B.

106.

Alexander 111. schreibt dem Alt Petrus und den Briidern von

Saint-Martin de Canigoa
,

da/] fiir etwaige Streitiglceiten mit dem
Kloster La Grasse nur der Bapst oder sein besonders Beauftragter

zustandig sein sollen. Lateran (1178—79) April 22.

Chartularium s. Martini Canigonensis s. XII p. 12 Perpignan

Arch. Dtp. E. 143.

Vgl. Revue archeologiqae lll e serie t. XVI (1890) p. 64.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis iiliis Petro

abbati et fratribus Canigonensis monasterii salutem et apostolicam

benedictionem. Cum in nostra esses, fili abbas, presencia con-

stitutus, monasterium tuum proposuisti ad tutelam et dispositionem

sacrosancte Romane ecclesie nullo mediante spectare et beato

Petro existere censualem. Adiecisti etiam, quod abbas et fratres

Crassensis monasterii grauamina multa et molestias comisso tibi
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monasterio indesinenter inferant et eius deprimant libertatem, et

licet idem abbas nos a) apellasset, clam tamen recessit. Ynde nobis

atencius snplicasti, ut idem monasterium seruemns indempne et

debita faceremas libertate gandere. Quoniam nero pronidere nos

conuenit, ne ecclesie que specialiter iuris nostri existunt, indebitis

molestiis adgrauentur, auctoritate uobis apostolica duximus indul-

gendum, ne abbas uel fratres prescripti monasterii Crassensis uos

possint, nisi in presentia Romani pontificis uel illius cui ipse man-

dauerit. occasione qualibet conuenire. Dat. Lateranis X kal.

madii.

a) uos.

107.

Alexander 111. bestdtigt dem Bischof, dem Delean und dem Kapitel

von Chartres das Becht, die Unfreien der Kirche freizulassen und

rerbieiet alien Fremden, die Unfreien der Kirche von Chartres mit

Ahgaben zu holegen. Lateran (1179) Mdrz 4.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f. 36 Toidouse Bill.

Comm. 31s. 590.

Ygl. J-L. 13317 u.

Alexander episcopus seruns seruorum Dei. Venerabili fratri

episcopo et dilectis filiis decano et capitulo G'arnotensi salutem et

apostolicam benedictionem. Cum ecclesiarum necessitati eonsu-

lere et de utilitate debeamus efficaciter cogitare, hiis intentis, quan-

tum cum Deo possumus, fauorem uolumus apostolicum impertiri.

Hac itaque ratione inducti et uestris precibus inclinati, ut seruos

ecclesie Camotensis, quos ad ipsam pleno iure pertinere constiterit,

possitis pro necessitate uel manifesta utilitate ipsius ecclesie manu-
mittere, secundum consuetudinem in hiis a tempore bone memorie
luonis Camotensis episcopi hactenus obseruatam, auctoritate

uobis apostolica concedimus sub interminatione anathematis prohi-

bentes, ne quis seruos ecclesie in eius fundo morantes tailliare

presumat, nisi forte idem serui possessiones habuerint ab aliis, qua-

rum obtentu possint illis exactiones imponi. Indignum est enim

ut qui seruis ecclesie possessionem non dedit, sic ipsos extenuet et

affligat, ut ecclesie ad quam solummodo spectant, nequeant deseruire.

Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessi-

onis et prohibicionis infringere uel ei ausu temerario contraire.
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Si quis autem hoc attemptare presampserit, indignacionem omni-

potentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se no-

uerit incursurum. Dat. Lateran. IIII non. march.

108.

Alexander III. nimmt das Cisterzienserldoster Bonnecombe unter

dem Alt Hugo in den apostoliselien Schutz tend bestdtigt Him die Be-

sitzungen, die Zehnten, das Aufnalimerecht and den Klosterfrieden.

Lateran 1179 Mare 24.

Coll. Boat 138 f. 41 (von 1667 111 17) Paris Bill. Bat.

J-L. 13340. Die Besitzungen sind: Locum ipsum, in quo pre-

scriptum monasterium constructum est, cum omnibus pertinentiis

suis, grangiam de Yalleias cum omnibus pertinentiis suis, grangiam

de Montecaluo cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de Magrin

cum pertinentiis suis, grangiam de Is cum pertinentiis suis, gran-

giam de Case Dei cum pertinentiis suis, uineas quas habetis in

parrochia sancti Liecii.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Hu-

goni abbati monasterii beate Marie de Bonacumba eiusque fratribus

tam presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpe-

tuum"’. Religiosam vitam eligentibus.

It. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Hubaldus 61 Hostiensis episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Petrus presb. card. (tit. sancti) Grisogoni ss.

f Ego Cinthyus presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Arduinus presb. tit. sancte Crucis (in) Ierusalem card. ss.

f Ego Iacinthus c) diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Portion ss.

f Ego Rainerius diac. card, sancti Georgii ad Yelum au-

reum ss.

f Ego Gratianus diac. card, sanctorum Cosme et Da-

miani rf
' ss.

f Ego Matheus sancte Marie None diac. card. ss.

f Ego Bernardus diac. card, sancti Nicolai in carcere Tul-

liano ss.

a) in publicum. b) Arbaldus. c) Iacobus. (?) Diamiani.
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Dat. Lateran. per manam Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et caneellarii, IX kal. aprili(s), indictione XII,

incarnationis dominice anno M°C 0LXX 0YIII°, pontificatus aero do-

mini Alexandri pape III anno uicesimoY

e) eius uicesimo.

109.

Alexander 111. nimmt das Kloster Saint-Pierre de Verteuil in

den apostoliscken Schutz and lestdtigt Hon die Besitzumjen und Rechte,

namentlich Aufnahmerecht
,
Freiheit vom Interdict, Sepaltur und freie

Wahl des Alts. Lateran 1179 Mai 14.

Kopie von 1637 IV 20 (aus Kopie von 1575 XII 5 axis Kopie

von 1517 XI 27) Bordeaux Arcli. Dep. G. 609.

Der Text ist sehr scldecht, die Xamen sicker nock der Emendation

bediirftig. Die Besitzangen sind : Massum sanctuarii, in quo ecclesia

aestra sita est, cum tota sibi adiacente uilla, laudam que est

iuxta massem que excolitur ab hominibus ecclesie et a uobis,

duas partes laude de Albina et castellarium de Beneuento, totam

terram de Euga, medietatem agrerie de Perrus, terram de Argola,

terram de Beorellot, terram de Bragrauac, terram de Lestoriqgas,

terram Dusplaustro Normam, terram de Huneglone, terram de

Lartiga, Eiquar, Graua, terram de Bixenera, terram de la Forgere,

terram de Fontmarmori, terram de la Bordaria, Andre de Coux,

terram de Pompilet, terram de Bader, terram de Ysagies, boeriam

de castello Ambasal, inter eandem boeriam et Petrum Fort terram

de Laricu, duo b} casalia iuxta nemus Cannal, terram de Lartiga

Arral, unam casale ad opus c) hospitalis, aliud ad necessitatem ec-

clesie iuxta Massam, terram Arnaldi de Palude, terram Garsolini

Romani, borderiam et aliam terram de Cabelons, terram quam
Archambaudus uestre dedit ecclesie, pratum de Mapon, borderiam^
de Marbus et Montaiamus, terram de las Boffettes, allogium de

Tastas, clausum de Caufre, terram de Autellam, terram apud
Baias et aiacente sibi aqua, terram Sancii Gorret, terram de Ruado
allodio, terram de Sortrans, unum massum terre apud Serueras,

totam terram de Lagranet, Mathey, Fraxenet, medietatem de Caua
Doilmat et amplius unam artigam, hereditatem Arnaldi et filiorum

eius apud Stringar et apud Lemoux, terram de loco Spinoso, uillam

a) iusta. b] deu. c) hopus. d) boriam.
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que dicitur sancti Laurentii. unam domum cum casali apud Burde-

galam et qnandam partem uinee iuxta Mednlcensis portam et ter-

ram qnandam inxta sanctum Genesium, terram de la Grauellos,

clansium de Brehens, clausium de monte Arene, terram de Vene,

terram de Trosonia, feudum Follaudi ad Begada et terram de

Graua, medietatem eiusdem saline apud Solanum et pontum iuxta a)

salinam, allodium de Totasis, Anuntia, de Bunagor et iuxta la

Gruella et de Godimano et de Plazan, allodium de Labellota de

la Hayla, quatuor currus lignorum et sex e> solidos Burdegalensis7')

monete. censuaies uno quoque anno in natiuitate Domini, apud
Meyrinhac, de Castellus, de Nouelles, agreriam molarum apud
Ayran, molendinum de Tndella, duas partes molendini de Manissa

et totam ferinam omnium molinarnm de Ayga, molinarum de Font-

barsonis, duas partes molendini de Osco, duo molendinarum iuxta

Exparram, molinarum de monte ^ Aiaugos, medietatem molendini

de Barlandio, qnandam terram de Loberras, totam decimam de

Eux, totam decimam quam uenerabilis Cantor habebat in Krentia,

in Trelinbret, de Artiga Filo, totam decimam dimidii masse Fortis

Andraldi de Bouhane et totam decimam quam habebat in terra

parte masse Constanti Exaneii de Artigabraza, totam decimam de

Periis, totam decimam de Cuga, totam decimam de terra de Fori-

lages, totam decimam Dassenlas et duas partes decime de Plassas

et de Casaleis et de Noueriis et de Casada et duas partes decime

feudi de Alam apud Cambel, totam decimam de borderia Andronis

de Coux, totam decimam de borderia Fortis Stephani, totam deci-

mam de uinea Ricardi que est Alugabac, totam decimam de Pu-
gadheam et de bordaria Monachi iuxta nemus Cannal, totam deci-

mam de borderia ^ Capitalis, totam decimam de casale Helie de

Yertolio, duas partes alterius decime totius parrochie, medietatem
de terra Goselin Romanii, totam decimam de Blauiac et de An-
trillam, totam decimam de Tropiatz et de borderia Ramondi de

Plauges et de borderia Andronis de Coux apud Doiac, totam de-

cimam de borderia de Gistui apud Carsam, decimam de molendino

sancti Genesii de Sierra et redecimam totius decime et totam de-

cimam eclesiarum parrochie de Begasan, pascherium porcorum ue-

strorum et paduentia Montis et Laude totius honoris*) omnibus

animalibus uestris, ecclesiam de Syssaco et eapellam de Ardenac

cum pertinentiis earum, ecclesiam de Saussan, ecclesiam de Mar-

gaux, ecclesiam de Cantenac, ecclesiam sancti Germani de Stolio

e) sics. f) Burdegalenses. g) de monte de monte. ft) boria.

i) honnoris honoris.
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et capellam sancti Ioannis de Pedegeniaco, ecclesiam de Begaza,

ecclesiam de Vux et capellam de Lusme com pertinentiis earum,

laudam de Lauisiara et quandam terram apad Casam; preterea

possessiones*) donationes iura libertates et rationabiles consuetu-

dines, quas uenerabilis comes Pictauiensis, fundator ecclesie uestre,

sea quilibet alii fideles tam in spiritualibus quam temporalibus

ecclesie uestre concesserint, sicut in authentico scripto uenerabilis

fratris nostri Burdegalensis ^ archiepiscopi continetur; posses-

sionem quoque quam idem uenerabilis frater noster Burdigalensis

archiepiscopus annuatim H) in festo sancti Marchi nobis concessit,

authoritate uobis apostolica nihilominus confirmamus. Sane noua-

lium uestrorum u. s. iv.

Alexander episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis ab-

bati 0) monasterii sancti Petri Yertoliensis eiusque fratribus tam
presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum p)

.

In eo loco sumus.

R. Ego Alexander catholice ecclesie episcopus ss.i
'

1 BV.

f Ego Vbaldus r) Hostiensis episcopus ss.

f Ego Ioannes presb. card, sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pa-

machii s)
ss.

f Ego Ioannes presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Grrisogoni ss.

f Ego Yiuianus r> presb. card. tit. sancti Stephani in Celio monte ss.

f Ego Cinthius presb. card. tit. sancte Cecilie ss.

f Ego Matheus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

t Ego Iacinthus ,m) diac. card, sancte Marie in Cosmedin ss.

f Ego Ardicio sancti Theodori^ diac. card. ss.

t Ego Laborans diac. card, sancte Marie in Porticu") ss.

f Ego Rainerius x) diac. card, sancti Greorgii ad Velum
aureum ss.

f Ego Matheus sancte Marie None diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, II idus maii, indictione XII,
anno incamationis dominice"' M°C 0LXX°IX0

,
pontificatus uero do-

mini Alexandri pape III anno s > XX0
.

k) pocessiones. 1) uenerabilis Burdegalensis. m) pocessionem.

n) animatim. o) uenerabilissimo abbati. p) in proprio monasterio.

2) ss und f fehlen iiberall. r) Irbaldus. s) Lamathei. t) Yerianus.

u) eclesie. ua) Iacobus. v) Tbeodorii. v:) Portice.

ar) Kannerius. y) incamationis dominice fehlt. z) anno eius XX0
.
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110.

Alexander III. befieldt dem Erzbischof von Sens einige Satzungen

des apostolisehen Legaten, des Bischofs von TusJculum betreffend die

Kirche von Chartres zu mildern mid etiva schon ergangene ExJcom-

munikationen wieder aiifzaheben. Lateran (1179) Mai 22.

Privileges de I'eglise de Chartres s. XV f.
36' Toulouse Bibl.

Comm. Ms. 590.

Vorher geht die in Adresse und Text icortlich gleiche Erkunde

Alexanders IV. Dat. Anagnie II non. octobr.
,

pontificatus nostri

anno secundo.

Alexander episcopns seruns seruorum Dei. Yenerabili fratri

archiepiscopo Senonensi salutem et apostolicam benedictionem.

Dilecti filii decanus et capitulum Carnotense sua nobis peticione

monstrarunt, quod uenerabilis frater noster episcopns Tusculanns,

tunc in partibus illis apostolice sedis legatus, quasdam constitutiones

edidit in ecclesia Carnotensi, in transgressores earum suspensionis

et priuaeionis distribucionum, excommunicationis senteneia promul-

gata, quam aliqui ex ipso capitulo occasione constitutionnm ipsa-

rum, quia sunt ualde difficiles, ut asserunt, dubitant incurisse.

Quare iidem decanus et capitulum nobis humiliter supplicarunt, ut

moderari constitutiones easdem per te, qui loci metropolitanus

existis, de benignitate sedis apostolice mandaremus, nos igitur

ipsorum supplicationibus: inclinati, fraternitati tue per apostolica

scripta mandamus, quatinus constitutiones easdem moderans, prout

secundum Deum animarum suarum saluti uideris expedire, ab

huiusmodi excommunicationis senteneia absoluas eosdem, dispensans

cum eis auctoritate nostra super irregularitate, si quam exinde

contraxerunt. Dat. Lateran. XI kal. iunii.

111.

Alexander III. nimmt das Hospital von Cauterets mit seinen

Besitzungen in den apostolisehen Schutz.

TusJculum (1171—SO) Juli 22.

Orig. Pau Arch. Dep. (Abbaye de Saint-Savin de Lavedan H. 148).

ALEXANDER episcopns seruus seruorum Dei. Dileetis filiis

procu|ratori hospitalis de Caldares einsque fratribus salutem et

apostolicam benedictionem.
|

Ad confouendam religionem et
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in suo statu, plenius robore conseraan dam tota nos decet medi-

tatione intendere et loca que hospi talitati et refectioni pauperum

aliisque pietatis operibus snnt
|

dedicata, contra pranorum inso-

lentiam apostolica protectione
j
nos conuenit communire. Eapropter,

dilecti in Domino filii,
|

uestris iustis petitionibns benignius annuen-

tes, prescri ptum hospitale cum omnibus que in presentiarum legi-

time
|

possidet aut in futurum iustis modis prestante Domino pot-

ent adipi sci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus et

prelsentis scripti patrocinio communimus. Statuentes ut nulli
|

omnino hominum liceat predictum hospitale aut iura eius
|

temere

inuadere seu quibuslibet aliis uexationibus perturbare.
|

Si quis

autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omni potentis

Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit
|

in-

cursurum. Dat. Tusculan. XI kal. aug.

112 .

Alexander III. bestcitigt dem Kloster Saint - Denis - en - Broqueroie

tenter dem Abt Gervasius die Besitzungen, die Zehnten und die freie

Wahl des Abtes. (1169—1181).

Chartulariuni majus Silvae majoris s. XIII p. 290 Bordeaux

Bibl. Comm. Ms. 769 vol. II = Chartulariuni minus Silvae majoris

s. XIV p. 196 ebenda M. 770 — Estieanot Fragmenta historiae Aqui-

tanicae t. IX von 1679 p. 284 Paris Bibl. Nat. Ms. lat. 12771.

J-L. 14221 nach 31s. lat. 12771. Das Kloster hatte noch Ur-

kunden von Calixt 11. J-L. 6783 und Lucius III. J-L. 14877, die

in den Chartularen ini Staat.sarchiv von Mons iiberliefert sind; eine

Uberlieferung unserer Urkunde aber findet sich dort niclit.

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Ger-
uasio abbati sancti Dyonisii iuxta Montes eiusque successoribus

regulariter substituendis“> in perpetuum. Officii nostri nos

ortatur auctoritas u. s. w. Quam ob rem Gerardi, Odonis, Bur-
chadi, Lecardi, Nicholai , Rogeri bone memorie Cameracensium
episcoporum nec non et comitum Haionensium Balduini Iheroso-

limitani b> et filii eius Balduini auctoritate apostolica confirmantes,

presenti decreto statuimus, ut uestri cenobii locus ab omni aduo-

catia et laica dominatione liber in perpetuum perseueret. Porro

a) sustinendis.

tutiones oder statuta.

b) corr. aus Iherosolimitanis, es fehlt etiva consti-
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quecumque bona uestro cenobio supradictorum episcopornm et

comitum concessione legitime collata stmt nos C
'

J quoque, dilecte in

Domino fili Geruasi, nichilominus dilectioni tue concedimus
;
altare

quoque sancti Dionisii omnino liberum et sine persona et redditum

et alodium eius uille cum seruis et ancillis, Northmanos etiam et

Albanos, quamdiu ibi manserint, fore decernimns, quemadmodum

prefatus comes JBalduinus noscitur statuisse. Confirmamus insuper

tibi tuisque successoribus infrascriptas possessiones : Ecclesiam

sancti Petri de Montibns cum omni possessione sua, in Montiniaco

nnnm mansum terre cum duobus decime manipulis, seruis et an-

cillis et in omnibus terris cultis et incultis ad predictam uillam

pertinentibus, partem alodii de Buengn(o) et de Lestennis, alodium

de Alburg cum duobus decime manipulis, seruis et ancillis, pas-

magiumque de silua et omnes redditus eiusdem uille, alodium

quod est infra Hamacie, riuum usque ad alodium de Gotkeniis et

de Tielgiis, alodium de Obertiis cum seruis et ancillis et omnes

redditus uille, dimidium quoque alodium de Thineis in Halbanio

et dimidium altare liberum sine persona, unum mansum in Tri-

ueria, alodium de Hosden, partem alodii de Artra, totum alodium de

Masnil in siluis, in terris, in pratis, alodium apud sanctum Lam-
bertum, alodium de Baulengien et mansum de Mainui partemque

alodii de Hamberliis, altare de Alburg, altare de Hauereht cum
duobus decime manipulis, cum omnibus terris cultis et incultis,

altare de Lebecca liberum et sine persona, saluo nimirum censu

duorum solidorum annualiter a uobis Cameracensi episcopo persol-

uendo, altare quoque de Canatha, quod eidem episcopo singulis

annis duodecim denarios reddere debet, item altaria de Iotkeniis,

de Natha et de Thier, de Hosden et de Tielgiis, de Maregio et

altare quod sanctus Saluator uocatur, altare de Houes et de

Eagien cum cmnibus ad idem altare iure pertinentibus, altare de

Oydengien et capellam de Folence et totam terram que Huberti

Eossatum uocatur, terciamque partem decime et totum alodium

quod domna Sara apud Gotheniis possidebat, cum seruis et ancillis,

item alodium quod domnus Guilelmus apud Gogeniis possidebat,

haiam quoque que est iuxta uillam sancti Dyonisii sita d>
,

liberam

ab omni terrena dominatione uobis confirmamus, libertatemque

uille
,

ita ut nullus comitum militum principum castellanorum

mortuam manum, talliam uel aliquam exactionem ab eiusdem uille

incolis * uel possit uel audeat exigere. In curtibusque uestris fra-

tres uestros diuinum officium celebrare concedimus; confirmamus

c) uos. d) sitam. e) icolis.
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etiam nobis totas decimas de noualibns et pratis ac pecndibns

nestris, adicientes etiam, ut nnlli penitns fas sit in ecclesiis nestris

ad uestrum cenobium pertinentibus sine consensu uestro ant pre-

sbiternm ant alienins officii clericum constitnere. Prohibemns in-

super, ne ullatenus liceat episcopo ant alicui omnino hominnm gra-

namen aliquod prefati loci fratribns irrogare. Obennte te nero

eiusdem u. s. tv. bis eligendum, electns autem a Cameracensi epi-

scopo consecretnr, Decernimus ergo u. s. tv. bis inueniant. Amen.

Amen. Amen.

113 .

Alexander III. geivdhrt dem Abt and den Kanonikern von Prc-

montre das Becht der Aufnalmie von Weltgeistlichen

.

TusJculum (1171—81) Mai 10.

Confirmationes statutorum et libertatum ordinis Praemonstratensis

s. XIII f. 25d hn Besitz der Frau Griifm de Villelc aitf Schlofi

Merville bei Toulouse.

Alexander etc. Dilectis filiis abbati et canonicis Premonstra-

[tensibus] salntem et apostolicam benedictionem. Cum sitis

operibus pietatis et diuinis obsequiis mancipati, ordo iuris ex-

postulat et caritas ordinata requirit, ut nestris iustis postulacioni-

bus facilem prebeamus assensum et intendamus libenter nestris

commodis et augmentis. Eapropter, dilecti in Domino filii, auctori-

tate nobis presentium indnlgemns, ut liceat nobis clericos seculares

cum rebus suis ad uestrum monasterium uenientes, nullius contra-

dictione obstante, recipere, salua tamen illarum ecclesiarum cano-

nica iusticia, in quibus primo fuerunt conuerssati. Nnlli ergo etc.

Dat. Tusculani VI idus maii.

111 .

Alexander III. befiehlt den Bischofen Nevelon von Soissons, H. (?)

von Laon und Rainald von Noyon, den Kanonikern von Premontre auf
Hire Bitte geyen alle Ubergriffe, wenn notig, mit der Exkommunikation

der Ubeltiiter beizustelien. Tuskulum (1171—81) Mai 14.

Confirmationes statutorum et libertatum ordinis Praemonstratensis

s. XIII f. 2Sa im Besitz der Frau Griifin de Villele auf Schlofi

Merville bei Totdouse.
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Alexander etc. Venerabilibus fratribus N. Suessionensi, H.

Laudnnensi et R. Nouiomensi episeopis salntem et apostolicam bene-

dictionem. Apostolice sedis auctoritas nos indueit et debitnm

postnlat caritatis niros religiosos oenlo benigno respieere et eos

contra malignorum hominum insolenciam apostolice defensionis

clipeo communire, nt tanto secnrius susceptnm religionis offieium

exequantur, qnanto se uiderint fortius apostolica protectione suf-

fultos. Eapropter fraternitati uestre per apostolica scripta pre-

cipiendo mandamus, quatenus, si dilecti filii nostri Premonstratenses

canonici de parochiis uestris malefactoribus suis, qni eis res suas

abstulerint"), in uestra presentia deposoerint questionem, monere

curetis eos et diligenter instruere, ut dampna data resarciant,

ablata restituant et de iniuriis illatis satisfaciant congruenter.

Quod si monitis uestris non aequieuerint, ipsos non obstante

gracia uel timore, donee res ipsas rediderint uel eis satisfecerint,

appellacione remota. excommunicationis uinculo astringatis. Quod
si nec sic resipuerint, in locis in quibus presentes fuerint, diuina

prohibeatis officia celebrari, prouidentes, ne excommunicationis uel

interdicti sentencia nisi a uoluntate illornm sine satisfactione con-

grua relaxetur, ut ipsi per uos sentiant sibi iura sua seruari et

uos possitis de zelo iusticie merito commendari. Dat. Tusculani

II idus marcii.

a) abstulerit.

115.

Heinrich Bischof von Albano, Leyat des apostolischen Stiihles, be-

stdtigt Petrus, clem Meister des Hospitals von Aubrac, die ihm com

Bischof von Bodez yeschenkte Kirche von Saint-Laurent de Prades.

Coll. Boat 134 f. 8 (von 1667 VI 30) Paris Bibl. Hat.

Henricus Dei gratia Albanensis episcopus, apostolice sedis

legatus, dilecto in Christo filio Petro magistro domus hospitalis

d’Albrac. Cum ea que a uenerabilibus fratribus et coepiscopis

nostris personis et locis religiosis pietatis intuitu conferuntur,

temeraria presumptione non debent euelli sen irrationabiliter reuo-

cari, ecclesiam sancti Laurencii de Prades, sicut rationabiliter et

canonice uenerabilis frater noster Ruthenensis episcopus earn tibi

concessit, authoritate domini pape ac nostra parte hospitali de

Altobraco in perpetuum confirmamus et presentis scripti patrocinio

communimus. Statuentes ut nulli omnino hominum liceat contra

hane nostre confirmations paginam uenire seu ei aliquatenus con-

Kg!. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 11
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traire. Quod si qnis hoc attemptare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius et

nostram se nouerit incursurum.

116 .

Heinrich von Alhano beurhindet eine Schenhung zu Gunsten des

Klosters Fontfroide. Perpignan, Febrnar.

Coll. Hoed 59 (von 1668 XI 19) f. 56 Paris Bill. Xat. (aus

Original aux archives de Vullage de Fontfroide).

Mit der Randnotiz „1168 :
‘.

Ego Henricus Dei gratia Albanensis episcopus, apostolice sedis

legatus, notum facio presentibus et futuris, quod Barta miles, filius

Maltildis, in nostra presentia constitutes recognouit, quia omni iuri

seu proprietati, quam se asserebat habere in campo quern Bernardus
Pelapulli dederat Deo et fratribus Fontisfrigidi

,
coram multis

testibus abrenunciasset et instrumentum, in quo eius abrenuntiatio

continetur. abbati eiusdem loci quiete et libere tradidisset. Quam
autem semel legitimam et solempnem donationem illam factam

intellexi, iudicaui, eodem milite laudante et assentiente, quia nil

deinceps in predicto campo iuste repetere uel reclamare deberet.

Huius autem cognitionis prefati militis testes sunt Brengarius

prior sancti Laurentii et Bernardus Arnaldi capellanus de Cur-
tiano.

Data apud Perpiniacum mense februario, per me dominum
Isemberti cancellarii nostri a)

.

a) so in der Abschrift, anscheinend sind Wbrter ausgefallen.

117 .

Lucius HI. nhnmt das Cisterzienser Kloster Notre-Dame de Boul-
lonne unter dem Abt Odo in den apostolischen Schatz and bestatigt

ihm die Besitzungen, die Zehnten, das Aufnahmerecht und den Kloster-

frieden. Velletri 1182 November 33.

Coll. Boat 83 f. 147' (von 1669 X 3) Paris Bill. Nat. — Frag-
ment in Coll. Languedoc 77 f. 194 ebenda.

J-L. 14703 nach Coll. Boat. Bie Besitzungen sind: Locum
ipsum, in quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus per-
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tinentiis suis. abbatiam Turris Agelarii cam omnibus pertinentiis

suis, abbatiam sancti Laurentii cum omnibus pertinentiis suis.

abbatiam de Murello cum omnibus pertinentiis suis, grangiam de

Abbatia et grangiam de Mazeriis cum molendino et omnibus per-

tinentiis suis, grangiam de Thoro et grangiam de Artenaco cum
omnibus earum appenditiis, grangiam de Bonorepaus et grangiam

de Sauartes cum omnibus earum pertinentiis, domum quam habetis

in Appamia cum pertinentiis suis, pascua que habetis in Montanas

de Queir et pascua que habetis ex dono sine ex uenditione a barone

de Castello Yirduno. Sane labornm it. s. ic.

Lucius episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis Odoni

abbati monasterii sancte Marie de Bolbona eiusque fratribus tam

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Religiosam uitam eligentibus.

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Viuianus tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego Arduinus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Raynerius sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

f Ego Gfratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

Dat. Velletr. per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, IX kal. decembris, indictione I,

incarnationis dominice anno M°C°LXXXII 0
,
pontificatus uero domini

Lucii pape III anno II.

118.

Lucius III. ermahnt den Bektor and Uterus der Kirche von

Roman, von den Johannitern gegen deren Privilegien keine Zehnten

at nehmen unci sick jeder Beldstigung der Brudcr zu enthalten.

Velletri (1182- 83) Mai 17.

Kopie s. XIII Toulouse Arch. Dep. (Ordre de Malte H. 45).

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis rectori

et uniuerso clero ecclesie de Roazon salutem et apostolicam bene-

dictionem. Cum dilecti filii nostri fratres Hiersolimitani hospi-

11 *
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talis de benignitate sedis apostolice eo gandeant priuilegio, ut de

laboribus, quos propriis manibus uel sumptibus excolunt, aut de

nutrimentis animalinm suomm nemini decimas soluere teneantur,

aduersus nos possumus de ratione moueri. quod nos ab eis, sicut

asserunt, de bis decimas non solum exigitis sed etiam uiolentis

manibus extorquetis. Quoniam igitur sustinere non possumus nec

debemus, ut priuilegia Romane ecclesie uiolentur, que tenere debent

inuiolabilem firmitatem, per apostolica nobis scripta mandamus et

in obediencie nomine precipimus
,

quatenus memoratis fratribus

decimas siquidem ipsis contra tenorem priuilegiorum apostolice

sedis de laboribus suis aut de nutrimentis animalinm extorsitas n)
,

cum integritate reddatis, nec amodo eadem priuilegia super bis uel

super aliis uiolare temptetis. Yerum si inter uos et eosdem
fratres super decimis amicabilis pro bono pacis facta est compo-
sicio, earn uolumus obseruari; si uero precepto nostro presum-
seritis contraire, ita nos auctore Domino compescemus, quod non
sine rubore discetis in posterum, cum quanta diligentia priuilegia

sedis apostolice debetis obseruare. Dat. Velletri XVI kal. iunii.

c() extorsistis.

119.

Lucius III. schreibt deni Bischof Hugo von Bodes, dafi der vor-

mals mit dem Schutse der Besitsungen des Bistums Bodes betraute

Graf Baimund von Toulouse oder seine Erben sich in den Burgen
und Besitsungen des Bistums Jcein Becht oder Macht anmaften diirften.

Velletri (1182—83) Mai 23.

Orig. Bodes Arcli. Dcp. (Eveche de Bodes G. 33).

LYCIVS episcopus serous seruorum Dei. Yenerabili fratri

Hngoni Rutenensi episcopo salutem et apostolicam
|

benedictionem.
Ad aures nostras te significante peruenit, quod olim ad Latera-
nense concilium ac cessuros, timens ecclesie tue pro guerra quam
habebas cum nobili uiro comite Ru tenensi fratre tuo, ipsam et
castra eius dilecti filii nostri nobilis uiri R(aimundi) comitis Tolo-
sani

|

custodie tradidisti, qui in reditu tuo sine difficultate resti-

tuit uniuersa. Vnde quoniam
|

metuis, ne pro detentione huiusmodi
uel alia irrationabili causa ipse uel eius bejredes occasionem acci-

piant in futurum, nos tue et ecclesie paci pro nostri officii debito
con" sulentes, sub interminatione anatbematis probibemus, ne occa-

a) tue bis con auf Basur.
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sione prescripts
|
custodie prefatus comes nel eias heredes quic-

qnam iuris uel potestatis in castris
|

nel possessionibus ecclesie

supradicte andeant quomodolibet nendicare. Nulli ergo omnino

hominum
|

liceat hanc paginam nostre prohibitionis infringere nel

ei ausu temerario contraire. Si quis antem hoc attentare presum-

pserit, indignationem omnipotentis Dei et beato ram Petri et Pauli

apostolorum eias se noaerit incarsnram. Dat. Yelletri X kal.

iunii.

B. dep.

120 .

Lucius HI. beauftragt den Alt von Conques und den Propst von

Montsalvy, den Abt von Figeac ansulialten, die dem Bischof von Bodes

uiderrechtlich vorenthaltenen Silberzehnten in dessen Bistum uieder

freizugeben. Velletri (1182—83) Mai 25.

Orig. Bodez Arch. Dep. (Eveche de Bodez G. 33). — Kopie

s. XV11 ebenda G. 466.

Lucius episcopns seraus seruoram Dei. Dilectis filiis Con-

chensi abbati et preposito Montisjsaluii salutem et apostolicam

benedictionem. In nostra presentia constitutus uenerabilis frater

noster |. Ruthenensis episcopns sua nobis relatione monstrauit,

quod abbas Figiacensis decimas argen ti fodinar(um) in episcopatu

Ruthenensi ad ipsum de iure spectantes contra iustitiam auferjre

presumit et contendit illicite detinere. Quoniam igitur predicto

episcopo non possumus nec
|

debemus in suo iure deesse, discretioni

uestre per apostolica scripta precipiendo mandamus, quatinus, cum
propter hoc fueritis requisiti, partibus ante uestram presentiam

|

conuocatis, predictum abbatem ad prescriptas decimas prefato epi-

scopo sine dif ficultate reddendas et in pace de cetero dimittendas

uel plenam iustitiam
|
sub uestro iudicio exhibendam. ecclesiastical

censura cogatis. Dat. Yelletri
|

VIII kal. iunii.

B. dep.

121 .

Lucius III. bestatigt dem Bischof Johann von Maguelone mehrere

dem Bischof besonders reservierte Kirchen.

Velletri (1182—83) Juni 8.
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Hullaire de Veveche de Montpellier s. XIV f. 57 und f. 120

Montpellier Arch. Dep. (Eveche de Maguelone-Montpellier) Cartu-

laire B de Veveche de Montpellier s. XIV f. 212 ' ebenda. — Bullae

et privilegia episcopatus Magalonensis s. XIV f.
70' Baris Bibl. Xat.

Ms. lat. 14688.

J-L. 14802 nach Ms. lat. 14688.

LYCIVS episcopus seruus sernornm Dei. Venerabili fratri Io-

hanni episcopo Magalonensi salntem et apostolieam benedictionem.

Iustis petentium desideriis facilem decet nos prebere assensum et

uota que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente

complere. Eapropter
,

uenerabilis in Christo frater
,

tuis iustis

postulationibus grato concurrentes assensu, ecclesiam sanctorum

Genesii atque Genesii de Giiano, ecclesiam sancti Andree de Cu-

cullis, ecclesiam sancti Michaelis de Meiolan(o), ecclesiam sancti

Michaelis de Agusanicis, ecclesiam de Cassiliaco et ecclesiam sancti

Petri de Agautico ad ius episcopale specialiter reseruatas, sicut

eas canonice possides et quiete, tibi tuisque successoribus auctori-

tate apostoliea confirmamus et presentis scripti patrocinio commu-

nimus. Xulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

confirmationis infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis

autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis

Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-

surum. Dat. Velletri 3
) VI id. iunii.

a) Villeti.

132.

Lucius III. bestdtigt deni Behan Gaufried und dent Kapitel von

Chartres das Becht, gegen etwaige Ubergriffe von Angehorigen Hirer

Diozese mit Bonn and Interdikt vorzugehen.

Velletri (1183) Januar 16.

Privileges de Yeglise de Chartres s. XV f. 1 Toulouse Bibl. Comm.

Ms. 590 (zivei Abschriften). — Cartulaire de Yeglise de Chartres s. XIII

f. 29 Paris Bibl. Xat. Ms. lat. 10094.

J-L. 14818 nach 31s. lat. 10094.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis G(au-

frido) decano et eanonicis Carnotensis ecclesie salntem et aposto-
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licam benedictionem. Antiquas et racionabiles consuetudines

ecclesiarum et presertim illarnm qne nobis firmiori deuocione ad-

herere nidentnr, apostolica nos connenit auctoritate mnnire et in

sno statn pro nostri officii debito stndiosins conseruare, nt eedem

ecclesie in tnendis insticiis snis contra malignancium incnrsus for-

tius conualescant, cum fuerint apostolice sedis firmiori patrocinio

premunite. Attendentes itaque sincere deuoeionis feruorem, quam

uos et ecclesia uestra erga nos et matrem nostram sacrosanctam

Romanani ecclesiam geritis, uobis et eidem ecclesie auctoritate

apostolica indulgemus, ut lieeat uobis secundum antiquam et ratio-

nabilem ipsius ecclesie consuetudinem terras quorumlibet malefac-

torum uestrorum de uestra diocesi rationabiliter interdicere et, si

commoniti non resipuerint, personas eorum usque ad dignam satis-

factionem uinculo anathematis innodare. Dat. Yelletri XYII

kal. februarii.

123.

Lucius 111. beauftragt Sischof Hugo von Bodes und das Kapitel

daselbst, fur schleunige Besetzung der valiant- geivordenen Kapitidar-

cimter zu sorgen. Velletri (1183) Januar 25.

Orig. Bodes Arch. Dep. (Chapitre de Bodes Liasse 2).

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Hu-

(goni) episcopo et dilectis filiis capitulo Ruthunensi salutem
|

et

apostolicam benedictionem. Retulit nobis dilectus filius noster

B., arcbidiaeonus ecclesie uestre, quod cum ecclesia ipsa
|

soleat

prepositum sacristam et alias personas habere, nunc per negligen-

tiam uestram prescripta officia uacant.
j

Nos igitur honestati et

utilitati eiusdem ecclesie pro nostri officii debito intendentes, uni-

uersitati uestre per
|

apostolica scripta mandamus atque precipimus,

quatinus preposituram sacristiam et alios personatus, quos
j

in ec-

clesia uacare accepimus, infra triginta dies post harum susceptio-

nem personis idoneis dilatione et
j

appellatione postposita conferatis.

Si uero episcopus mandatum nostrum in hac parte neglexerit, uos

canoni|ci infra alios triginta dies nullius appellatione obstante, quod

scribimus impleatis similiter, et si ca pitulum in negligentia fuerit,

tu, frater episcope, quod mandamus sublato appellationis obstaculo

exequaris,
|

nullis litteris obstantibus, si que apparuerint a sede

apostolica harum tenore tacita inpetrate. Dat.
|

Velletri VIII

kal. febr.

B. dep.
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124.

Lucius III. nhnmt das Kloster Seillon unter dem Prior Poso in

den apostolischen Schutz, bestdtigt ihn die Grenzen seines Gebiets,

das Aufnahmerecht und die Zelmten und bedroht alle Angreifer des

Klosters mit tier Exkonimunikation. Velletri 1183 Mai 16.

De innmmitatibus bonorum ecclesiasticorum s. XV f.
288' Paris

Bibi. Nat. Ms. lat. 12868.

Es folgt die Notiz: Item habet predicta domus aliud priuilegium

sibi concessum a domno papa Alexandro tercio simile in sabstancia

et uerbis, concessum in Lateran. anno M0CLXXVIII°. pontificates

uero predicti domni Alexandri pape III anno XX, aher die Urkunde

von 1169 XII 4 (vgl . Papstarkunden in Frankreich II p. 19) icird

nicht ericHint. — Per nicJit formelhafte Ted des Textes Iciutet: Primus

terminus ab oriente incipit a uia que a uado subtus Tranqueriam

iuxta Ess(en)tinas tendit ad uadum de Iornant, unde per crepidinem

collis usque Siniciacum et inde per uiam que iuxta Renouiacum
dirigitur usque ad crucem Montiniaci et a cruce protenduntur us-

que Siliginarias et inde per uiam de Pontuo usque ad uadum de

Brui: secundus a septentrione per stratam iuxta Peroniacum us-

que ad molendinum de la Vernere: tertius ab occidente a molen-

dino predicto protenditur usque ad pontem Otgerien(sem)
;
quartus

incipit a meridie a ponte Otgerien(si) et protenditur per uiam que

ducit ad uadum subtus Tranqueriam, pascua uero terminat ab ori-

ente Agrefuel usque Siliniaeum et inde usque ad fluuium Iugdi, a

meridie Dorliacus domus Petrus Romans, ab occidente Xouauilla

Cauariacus, uilla sancti Supplicii, a septentrione mons Laf'arta et

inde per Marbou usque Agrefuil. Ad hec autem arctius inter-

dicimus et sub interminatione anathematis prohibemus. ne quis

uos uel que uestra sunt aliquatenus perturbare uel inquietare pre-

sumat. Liceat quoque uobis clericos uel laicos e seculo fugientes

liberos et absolutos ad conuersionem recipere et eos absque ullius

contradictione in uestro collegio retinere. Prohibemus insuper ut

nulli etc. Sane laborum uestrorum etc. Quicumque uero in fratres

aliquos uestros, qui ordinem sunt professi, uiolentas manus iniece-

rint, iuxta formam canonum et Lateranense concilium excommuni-

cationis sententia denotentur et sicut excommunicati ab omnibus

euitentur, donee congrue satisfaciant predictis fratribus et cum
literis diocesani episcopi rei ueritatem continentibus apostolico se

conspectui representent. Decernimus ergo etc.

Lucius episcopus seruus sernorum Dei. Dilectis filiis Bosoni
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priori Sellionis eiusque fratribas tam presentibns quam futuris re-

gularem uitam professis imperpetunm. Religiosam uitam eli-

gentibus.

Dat. Yelletr. per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri eardinalis et cancellarii, XYII kal. iunii, indictione I,

incamationis dominice anno M°C°LXXXIII, pontificatns uero domni

Lncii pape HI anno II.

125.

Lucius III. bestdtigt dem AM Deodat von Ioncels und seinen

Nachfolgern die schon von Innocenz II. bestdtigte Einigung mit dem

Abt und den Briidern von Psalmody. Anagni 1183 November 21.

Coll. Baluze 279 s. XVII f.
265' (nach Kopie) Paris Bibl. Nat.

— Ms. lat. 12772 f. 244 ebenda.

J-L. 14943. Die Urhtnde wiederholt die lnnocenz' II. J-L. 8001

(Nr. 21). Sie ist roller Schreibfehler.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Deodato

abbati monasterii beati Petri Iuncellensis eiusque successoribus

regulariter substituendis in perpetuum. Iurgantium controuersias.

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henrieus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Ioannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Yiuianus tit. sancti Stepbani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tyberim tit.

Calixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Iaeinthus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

f Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

f Ego Iacinctus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

Dat. Anag. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

byteri eardinalis et cancellarii, VIII kal. decembris, indictione II,

incarnationis dominice anno M0C 0LXXX'TIH°
,

pontificatus uero

domni Lucii pape III anno III 0
.
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126.

Lucius 111. nimmt die Kirche von Chartres nach deni Vorgange

Hadrians IV. mid Alexanders III. in den apostolischen Schutz und

besteitigt iltr die Besitzungen und Bechte.

Anagni 1183 Dezembet 11.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f. 2 Toulouse Bill. Comm.

Ms. 590.

Die Liste Her Besitzungen lautet

:

Abbatiam sancti Andree,

ecclesiam sancti Mauricii cum omnibus pertineneiis suis, in ecclesia

sancti Georgii Vindocinensi et ecclesia sancti Saluatoris et sancti

Thome Blesensis episcopalem subiectionem, theloneum census et

alias possessiones ac redditus quos babes in ciuitate Carnotensi

cum immunitate sua, Fraxinetum, Basoche, Bercherie, Chableium,

Ermenoldi uillam, Pontegeon, Balleolum, Mundum, uillam Tertre-

goder(an)i, Spinterum, Theelim, Boscum sancti Martini, Mungerdi
uillam, Busseium, uallem Garengis, Galdum sancti Stephani, Loum,
Pontem Ebraudi cum omnibus istarum uillarum pertineneiis, casa-

menta eciam et feuda et omnia alia que ad ius et mensam Car-

notensis episcopi pertinent. Statuimus autem ut seruos Camotensis

ecclesie, quos ad ipsam pertinere constiterit, possit pro necessitate

uel manifesta utilitate sua manumittere, non impediente secularis

uiolencia potestatis. Interdicimus etiam ne, si quando pro iusticia

uestra ante seculares uel ecclesiasticos iudices tracti fueritis, quis-

quam uobis duellum uel iudicium ferri caudentis uel aque feruentis

sen frigide imponat, sed iusticiam uestram liceat duobus uel tribus

testibus legitimis comprobare. Prohibemus quoque, ut infra diocesim

Camotensem nullus sine assensu tuo uel successorum tuorum eccle-

siam uel oratorium de nouo edificare presumat, salua tamen pri-

uilegiis Romane ecclesie.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilecto filio Raginado
Camotensi electo eiusque successoribus canonice substituendis in

perpetuum. Effectual iusta postulantibus.

R. a) Ego Lucius catholiee ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulas Prenestinus episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

a) E, BV fehlen, ebenso uberall f und ss.
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f Ego Viuianus tit. sancti Stephani in Celio monte presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit .
l)

Calixti ss.

f Ego Pandnlfus presb. card. tit. beatoruin XII Apostolornm ss.

j Ego Iacinthus c) diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

j Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Gracianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Angeli diac. card. ss.

j Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

j Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bacbi diac. card. ss.

f Ego Soffredus diac. card, sancte Marie in Via lata ss.

Dat. Anagnie per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, III id. decembris, indictione

secunda, incarnationis dominice anno M°€0LXXXIII 0
,

pontificates

uero domini Lucii pape III anno III0
.

6) tit. felilt. c) Iacobus.

127.

Lucius III. nimmt die Kirclie Holy Trinity in Harwell unter

dem Prior Gieselbert in den apostolischen Schutz und bestdtigt ilir die

Besitzungen, die Zehnten, das Aufnahmereeht, die Freikeit vom Inter-

dict und die Sepultur. Veroli 1181 April 26.

Xachseiclmung s. XII Bordeaux Arch. Dep. (Abbaye de La Sauce

H. 39).

Die Besitzungen shut: Locum ipsum, in quo prefata ecclesia

sita est, cum omnibus pertinentiis suis, omnes decimas uille de

Burwello, maiores uidelicet et minutas, de dono Ansgoti et omnes

oblationes de dominio eiusdem uille et familia sua, unam carucatam

terre in eadem uilla, de dono ipsius Ansgoti pasturam quingen-

tarum ouium in eadem uilla, omnes decimas de Bosco et de Parco,

communem pasturam cum aueriis domini tam in pasco tam in piano,

unam salinam in Sumelcotes, unam bouatam terre in Carletuna

cum tosto uno, ecclesiam sancte Trinitatis a) de Muketuna cum
omnibus clecimis et pertinentiis suis, ecclesiam sancti Petri de

Walmesgara, quam Robertus cappellanus sub annuo canone quatuor-

decim solidorum de sterlingiis in uita sua tenebat 6
’, cum omnibus

decimis eiusdem parrochie maioribus et minutis, cappellam sancte

Margarite de Agetorp cum omnibus decimis et pertinentiis suis>

a) Trinitis. b) tenebit.
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duas bouatas terre in Burgnello de dono Radulfi de Lahaia, in

nilla de Walmesgara duos solidos annuatim de dono Galfridi de

Lahaia, scilicet duodecim denarios d . . . et heredibus suis et duo-

decim denarios de molendino iuxta ecclesiam, quatnor acras terre

in eadem nilla de dono Gameri Britonis. dimidiam acram terre in

eadem nilla de dono Rogerii. duas acras terre in eadem uilla cum

crofto uno de dono magistri W., capellam de Burwello. unam
eulturam in campis de Rokelunde de elemosina Simonis filii Osberti

et antecessorum suorum, oeto acras prati in Westfen de elemosina

Hugonis de Neubele, quatuor acras prati in Scupoholm de dono

Roberti filii Gileberti, duas acras prati et arumdineti in fenno de

Eartun de dono W. de Seis. quatuor acras prati in fenno de Gui-

hema de dono Gualteri filii Raimeri. duas quadrigatas feni in

Bilesbi de dono Eudonis
,
septem quadrigatas feni de elemosina

Alani et heredum suorum
,
duos solidos annuatim de elemosina

Radulfi de Mombi scilicet in uilla de Burg. Sane noualium u. s. tv.

LVCIYS EPISCOPVS SERVVS SERVORVM DEI. DILECTIS
EILIIS GISLEBERTO PRIORI ECCLESIE SANCTE TRINITATIS DE
BYREVELLO EIVSQVE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM
FYTVRIS REGYLARITER SYBSTITYENDIS EST PERPETVYM.
Religiosam uitam eligentibus.

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine l > sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulus Prenestinus episcopus ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego Yiuianus tit. sancti Stephani in Celio monte *• presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit.

Calixti ss.
d>

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

t Ego Iacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti e) Theodori ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card, ssv

f Ego Bobo diac. card, sancti Angeli ss.

f Ego Octauianus sanctorum Sergiifl et Bachi diac. card. ss.

f Ego SofFredus sancte Marie in ^ Via lata diac. card. ss.

f Ego Albinus diac. card, sancte Marie None ss.

Dat. Verul. per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

b) Partin. c) monte fehlt. d) Dann sind zicei Zeilen freigelassen.

e) sancte. f) Segii. g) im.
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biteri cardinalis et cancellarii, VI kal. maii, indictione secimda,

incarnationis dominice anno M°CL5XXIII, pontificatus uero domni
LYCII pape III anno HI.

12S.

Lucius III. gibt dem Erzbischof von Narbonne das Eecht, die

Abte seiner Kirchenprovinz zu zwingen, in ihren Kirclien Priester zu

weihen. Veroli (1184) April 28.

Notes et extraits 1151—1200 s. XV11I f. 199 Paris Bibl. Nat.

Coll. Languedoc 77.

Zitiert im Inventar von 1639 vol. II f. 15.

Lucias episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Nar-

bonensi archiepiscopo salutem et apostolicam benedictionem. Ea
que authoritate sacri concilii sunt statuta, nulla conuenit authori-

tate conuelli, cum ab omnibus ecclesie filiis obedienter suscipi et

denote semper debeant obseruari. Hinc est quod liberam tibi damus

auctoritate apostolica facultatem, ut abbates prouincie tue, qui in

ecclesiis sibi concessis, in quibus conuentus uei congruus monacho-

rum numerus esse non potest, sacerdotes ordinare neglexerint, eos

ad boc faciendum nostra fultus auctoritate compellas uel illud tu

ipse post tempus in concilio prefinitum, sine appellationis obstaculo

persequaris. Dat. Verulis IIII kal. maii.

129.

Lucius 111. ninrnt die Kirclie Saint-Antonin miter dem Prior

Baimund nach dem Vorgange Urbans II., Calixts II. und Alexanders

111. in den apostolischen Schitz und bestdtigt ihr die Besitzungen,

die Zehnten, das Aufnahmereclit, die Freiheit vom Interdikt, die Sepultur

und die freie Wahl des Priors gegen eine juhrliche Abgabe von fiinf

Solidi. Verona 1184 August 3.

Orig. Montauban Arch. Dtp. (Chapitre collegial de Saint-Antonin

G. 876). — Coll. Boat 124 f. 349 (von 1667 XI IS aus Kopie von

1521 III 27 in livre en parchemin) Paris Bibl. Nat.

J-L. 15066 nach Coll. Boat. Wiederholung von Alexander III.

J-L. 12525 (Nr. 89, ivo auch die Lesarten unserer Urkitnde ange-

geben sind).



174 Wilhelm Wiederhold,

LVCIVS EPISCOPYS SERYVS SERVORYM DEL DILECTIS
FILIIS RAIMVNDO PRIORI ECCLESIE SANCTI ANTONINI QVE
IN COXDATENSI PAGO SITA EST EIVSQVE FRATRIBVS TAM
PRESENTIBYS QYAM FYTYRIS REGVLAREM YITAM PROFESSIS
IN PERPETYYM.

j
Cum nobis sit quamquam.

•R. Ego Lucius catholiee qeclesie episcopus ss. BY.

f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Tehobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit.

Calixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Arditio sancti Theodori diac. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Albinus sancte Marie Noue diac. card. ss.

Dat. Veron. per manum Hugonis sancte Romane ecclesie notarii,

III non. augusti
,

indictione II
,

incamationis dominice anno

MC'LXXXIIII, pontificatus uero domni LYCII pape III anno III.

B. dep.

130.

Lucius III. bestdtigt den Johcmnitern einen Vertrag mit clem

Kapitel von Chartres iiber die Weihe einer Kapelle in der Stadt

Chartres. Verona (1184—85) August 23.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f. 1 Toulouse Bill. Comm.
Ms. 590.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis fratribus

hospitalis Ierosolimitani salutem et apostolicam benedictionem.

Cum uniuersis Christi fidelibus tranquillitatem uelimus et pacem
omnimodam conseruare, uestre tamen quieti eo sollicitius tenemur
intendere, quo pietatis operibus noscimini laudabilius imminere.

Cum igitur inter uos et dilectos filios nostros canonicos Carnotenses

super capella. quam in ciuitate Carnotensi consecrationis petebatis

munere insigniri. de assensu et uoluntate dilecti filii nostri magistri

uestri amicabilis compositio intercesserit, ne quid super capella

ipsa pro bono pacis noscitur institutum, temeritate aliqua infrin-
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gatar nel sedatum litigium in recidiue contencionis scrupulum re-

ducatnr, composicionem ipsam, sicut de assensu partium sine praui-

tate aliqna facta est et in antentico iamdicti magistri et prioris

Gallie continetur, ratam esse decernimus et presentis scripti patro-

cinio communimns. Statnentes nt nulli omnino hominum liceat

banc paginam nostre confirmacionis infringere uel ei ansu temera-

rio contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indig-

nationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum

eius se nouerit incursuram. Dat. Yeron. X kal. septembr.

131.

Lucius III. nimmt das CisterzienserUoster Bonneval in den apo-

stolischen Schuts und bestdtigt ilim mehrere Besitzungen und die

Zehntfreiheit. ' Verona (1184—85) September 10.

Coll. Boat 140 f. 64 und f. 66 (von 1667 IV 29) Paris Bill. Nat.

J-L. 15248 nach Coll. Boat.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et fratribus Boneuallis salutem et apostolicam benedictione(m).

Iustis petentium desideriis dignum est nos facilem prebere consen-

sum et uota que a rationis tramite non discordant, effectu prose-

quente complere. Eapropter, dilecti in Domino filii, aestris iustis

postulationibus grato concurrentes assensu, predictum monasterium

Boneuallis, in quo sub professione Cisterciensis ordinis diuinis estis

obsequiis mancipati, cum omnibus que in presentiaram iuste et

pacifice possidet aut in futurum prestante Domino rationabiliter

poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et presentis scripti patrocinio communimus. Specialiter autem
grangiam de Galineriis et alias quas pacifice possidetis, uobis et

monasterio uestro authoritate apostolica confirmamus, statnentes

ut de laboribus uestris, quos propriis manibus aut sumptibus colitis,

seu de uestrorum animalium nutrimentis nemini decimas soluere

debeatis. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre

protectionis confirmations et constitutionis infringere uel ei ausu

temerario contraire. Si quis autem hoc attentare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli aposto-

lorum eius se nouerit incursurum. Dat. Yerone IY idus sep-

tembris.
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132.

Lucius III. verbidet dem BiscJwf von Bodes mid den Priestern

seiner Diozese den CistersienserHostern der Dibzese Bodez neue Ab-

gaben aitfzulegen. Verona (1184—85) September 10.

Coll. Boat 17 f. 38 (von 1669 IV 29) Paris Bill. Bat.

J-L. 15249 nach Coll. Boat.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Yenerabili fratri Ru-

thene episcopo et dilectis filiis presbiteris in Ruthenensi diocesi

constitutis salutem et apostolicam benedictionem. Arnica reli-

gionis simplicitas earn fundare debet in uiris ecclesiasticis pietatem,

que nec statuta canonica prauitatis ammistione contaminet nec

pauperum Christ! iusticiam aliqua calliditate supplantet. Audiui-

mus autem, quod uos noue adinuentionis astutia simplicitatis huius

tramitem relinquentes, contra Cisterciensis ordinis monacos, qui in

uestra consistunt diocesi, statuistis, ut quasi recompensatione deci-

marum, quarum prestationibns sunt imxnunes, primitias uobis et

proferentias reddant et per singulas abbatias pro unoquoque manso
quem possident, certam uobis exhibeant in suis messionibus quanti-

tatem. Verum quum non est dubium. consilium hoc non de inspi-

ratione diuina sed de humana calliditate originem habuisse, per

apostolica uobis scripta mandamus et districte precipimus, quatenus

monachos in pace ac libertate quam a Romanis obtinent ponti-

ficibus dimittentes, eos uel abbatias eorum nouis exactionibus non
grauetis nec ab eis ullatenus primitias uel inauditas 11

-
1 hactenus pro-

ferentias requiratis, scientes quod, nisi desieritis ad indebita et in-

sueta procedere, nos authore Domino contra nouum morbum noua
remedia curabimus inuenire. Dat. Verone IY idus septembris.

a) inauditi.

133.

Lucius 111. bcstcitigt dem Propst and deni Konvent von Saint-

Etienne in Toidouse cincn zur Zeit wetland Bischof Baimunds von
Toulouse mit dem Prior dcs Hospitals von Saint -Gilles iiber den

Kirchhof von Saint-Bemi abgeschlossenen Vertrag.

Verona (1184—85) September 27.

Orig. Toidouse Arch. Bep. (Chapitre metropolitain Saint-Etienne

de Toulouse Nr. XVI, Liasse 4, litre 4).

Vgl. J-L. 15266 a.
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LVCIVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis preposito

et eonuentui sancti Stephani de
|

Tolosa salutem et apostolieam

benedictionem. Ea que Concordia nel iudicio ratione prenia

statuuntur, nulla
|

debent lenitate dissolui, sed ut habeant perpe-

tnam firmitatem, apostolico merentur robore commujniri. Hac ita-

qne ratione indncti et nestris iustis postnlationibns inclinati, com-

positionem qne
|

tempore bone memorie Raimundi quondam epi-

scopi Tolosani inter ecclesiam uestram et G. priorem hos;pitalis

sancti Egidii internenit super cimiterio, quod episcopus iuxta eccle-

siam beati Remigii hospitali conces sit, sicut absque prauitate facta

hineinde recepta est et seruata et in scripto autentico plenius
|

continetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti

patrocinio communimus. Xulli ergo omnfno hominum liceat hanc

paginam nostre confirmationis infringere nel [ei au]su temerario

contra ire. Si quis autem hoc attentare presumpserit, indignationem

omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
j
apostolorum eius se

nouerit incursurum. Dat. Veron. V kal. octob.

B.

134.

Lucius III. ninunt das Kloster Vahnagne unter dem Abt Amedeus

in den apostolisclien Schutz und bestiitigt Him die Besitzungen and die

Zelinten. Verona 1185 Juni 1.

Coll. Balitze 24 s. XVII f. 35 Paris Bibl. Xat.

J-L. 15430. Zitiert Gallia Chr. VI p. 722 zu kal. iulii. Bie Bc-

sitsungen sind: Locum ipsum, in quo prefatum monasterium situm

est, cum omnibus pertineneiis suis, grangiam uidelicet de Yairaco,

grangiam de Hortis, grangiam sancti Pauli et grangiam Mercuuine,

grangiam Yalantre, grangiam Fontisduleis, grangiam Campi Vertu,

grangiam Buran, molendina de Paolay cum omnibus pertineneiis

predictorum. Sane laborum u. s. ic.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Amedeo

abbati Vallis magne eiusque fratribus tarn presentibus quam futuris

regularem uitam professis in perpetuum. Yitam religiosam eli-

gentibus.

R.^ Ego Lucius catholice 6) ecclesie episcopus ss. BY.

a) R und BV fehlen, ebenso uberall f und ss. 6) apostolice.

Kgl, Ges. d, Wiss, Nachrichten. Phil.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 12
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f Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine c) sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Theobaldus Hostiensis et Yelletrensis episcopus ss.

f Ego Ioannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberixn tit.

Calixti ,J)
ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

f Ego Albinus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.
ej

f Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego Ardicio sancti Theodori diac. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

t Ego Rollandus sancte Marie in Porticu^ diac. card. ss.

t Ego Radulfus sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

Dat. Veron.?) per manum Alberti sancte Romane ecclesie

presbiteri cardinalis et cancellarii, kal. iunii, indictione IV, incar-

nationis dominice anno M°C°LXXX°V n
,

pontificatus uero domini

Lucii'0 pape III anno IV.

c) Romane. d) tit. Calixti fehlt. e) tit. Pamachii feblt. f)
Poraco.

g)
Veton. h) nostri.

135.

Lucius III. niniint das Kloster Notre-Dame de La Sauve-majeure

unter dem Abt Baimund in den cq>ostolischen Schutz und bestdtigt Him
die Besitzmigen, das Prdsentationsrecht, die freie Abtsuahl, die Zehnten,

die von Alexander III. verliehenen Freiheiten und die Sepultur.

Verona 1185 Jali 21.

Privileges de la Saave s. XV f.
1' Bordeaux Arch. Dep. (Abbaye

de La Sauve II. 6) [A]. — Privileges de la Saave s. XV f. 9 ebenda

E. 12 [B]

.

— Privileges s. XV f.
7' ebenda.

In B fehlen die letzten Formeln und das game Eschatokoll. Die
Urhmde tcurde iciederholt von Celestin 111. J-L. 17535. Vgl. Gallia

Chr. II p. 870. Die Liste der Besitzungen laidet: Locum ipsum, in
quo prefatum monasterium situm est, cum omnibus pertinenciis
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suis; in eadem uilla ecclesias sancti Petri et sancti Johannis, gran-

gias ad ipsum monasterium pertinentes a) scilicet Malforat cum
terra de Bunassa, grangiam de Dainaco et de Carenzac cum ec-

clesia de Nauriano, grangiam de Fongrauosa c) et sancti Nycholai

de Genissaco d; et de Monfaltol e> cum pertinentiis earum, decimas

molendina colonos terras que specialiter ad monasterium uestrum

spectant, prioratus quoque de Senon, de sancto Lupo, de Castelleto,

de Auaron, de Croion et de Foncabalda^', de Madiraco, de Lupiac,

Belabat et ?) de Bauals, de Beualgias ueteri, de Guibone et Agu-

illiaco h
\ de Ardenazio, de Dainaco cum omnibus pertinenciis eorun-

dem prioratuum, ecclesias etiam de Spineto, de Camiaco, de sancto

Leone de Montinaco, de Corbilaco *>, de sancto Sidonio k
\ de Plazaco,

de sancto Germano, de Camper, prioratus quoque sancti Andree de

Nomine Domini l) et de Podio Dodonis cum ecclesiis suis, sancti

Christofori et sancti Seuerini, prioratum sancti Martini et sancti

Saturnini de Boens et sancti Vincencii de Porteto et sancti Lau-

rencii de Escuris “> cum omnibus pertinenciis eorum, quicquid habetis

apud Broiam et apud 0) Ialam; in Xanctonensi diocesi prioratum

sancti Nycholai de Roiano cum ecclesia sua sancte Marie de In-

sula, que est in Aruerto et possessionibus suis de Olerone et Prat-

forael; in Yasatensi diocesi ecclesiam de Brana cum aliis possessi-

onibus uestris, prioratus sancti Iohannis de Blainaco ?) et sancti

Petri de Castac cum ecclesia sua de Siurac, prioratus de Russio^,

de Sorsaco, de Coriaco, de Fiscals, de La Gardera, de Naco’l, de

Lingone cum omnibus pertinentiis eorum
;
in Petragoricensi diocesi

prioratus sancte Marie Campi Martini et de Scaurinaco s)

,
de Pisone

et sancti Vlrici et sancti Nicholai de iJ Gorson, de Lochab”* cum
ecclesia sua de Minzaco, prioratum sancti Saturnini de Puteo cum
ecclesiis suis sancte Marie de Belporet et de Lunacio, prioratum

de Lauernia cum ecclesiis suis, sancti Martini de Combis et de

Crossia, prioratum sancti Pastoris cum ecclesiis sibi pertinentibus

et prioratum de Atenaco !l) et de Nausis cum omnibus pertinentiis

eorum 11
;

in Agenensi diocesi prioratum sancti Anthonii et de

a) grangiam que spectant ad ipsum monasterium, scilicet B. b) JJer

Hats grangiam bis Naum no feh/t in B. c) Fontgrauosa B. d) Genizaco B.

e) Monfoitol B. f) Foncambalada B. g) Lupiaco de Berabat de Bauals B.

h) Aguliaco B. i) de Corbilaco fehlt in A. k) Sydonio B. 1) Do-

mini fehlt in A. m )
Saturnini fehlt in A. n) Escuras B. o) apud

fehlt in A. p) Blaichaco B. q )
de Russio fehlt in A. r) Nyaco B.

s') Escaurinaco B. t) Nicholai de fehlt in A. u) Lobchab B. e) prio-

ratus A. w) Athenaeo B. x) Von In Agenensi bis In parrocbialibus

fehlt alles in A.
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Runaut cum ecclesia sancte Ruffine et de Manreliaco et sancte

Marie de Culturis, prioratns sancti Siluestri de Pena, sancti Petri

de Gontoldo, de Escassefort cum ecclesiis et aliis pertineneiis suis,

prioratus eciam de Manurt. de Coleza, sancti Caprasii de Lauersac,

sancte Marie de La Fita, de Caubrosa cum ecclesia^ eius sancti

Andree et cum omnibus pertineneiis eorum; in Cadurcensi diocesi

monasterium monialium scilicet Pomeretam cum prioratibus eccle-

siis fct aliis possessionibus suis, saluitatem de Blancheforte
;

in

Auxitanensi diocesi prioratum Guauarreti cum decima et censu

tocius uille, furnis et aliis possessionibus suis, prioratus de Bncader,

de Maluesi, de Gilo, de Percherio, de Boga, Delmont, de Canes;

in Arogonensi diocesi prioratns de Rosta, de Pintan(o), de Vno-

castello, de Excia, de Pratella, de Alcala cum ecclesiis decimis et

aliis possessionibus eorum
;

in Lincolniensi diocesi in Anglia prio-

ratum de Bruella cum pertineneiis suis, in Cameracensi diocesi

abbatiam sancti Dionisii de Brocares cum ecclesiis decimis et aliis

pertinentiis suis
;
in Suessionensi diocesi prioratus sancti Leodegarii

et sancti Pauli de Nemore et Belleuallis; in Laudunensi diocesi

prioratus Giseu et sancte Probe; in Remensi diocesi prioratum

Xoueii; in Cathalanensi diocesi prioratum Thnrthery
;
in Senonensi

diocesi prioratum Neronisuille
;

in Aurelianensi diocesi prioratum

sancti Bartholomey de Sede Xeri cum ecclesiis suis, sancti Iobannis

de Bexis et sancti Symphoriani de Comblois. Sane noualium

uestrorum u. •?. ic.

Lucius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Raymundo
abbati monasterii sancte Marie Silue maioris eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quociens a nobis petitur.

R. Ego Lucius catholice ecclesie episcopus ss.
s
> BV.

t Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.
u)

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.
b>

t Ego Theobaldus Velletrensis c> et Hostiensis episcopus ss.

t Ego Iohannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

t Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit.

Calixti ss.

f Ego Pardulphus presb. card. tit. basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Albinus presb. card. tit. sancte Crucis in Ierusalem ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-
machii ss.

if) cum ecclesia cum ecclesia. z) ss fehlt uberaH, tbenso f. a) et

sancte Paifine episcopus ss. fehlt. b) Albanensis episcopus ss. fehlt. c) Ville-

trensis.
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f Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego G-racianus sanctorum Cosine et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Rollandus sancte Marie in Portico dl diac. card. ss.

f Ego Petrus sancti Nyekolai in*' carcere Tulliano fl diac.

card. ss.

j Ego Radalphus sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

Dat. Veron. per manum Alberti sancte Rornane ecclesie pres-

biteri cardinalis et cancellarii, XII kal. augnsti. indictione III,

incarnationis dominice anno M°C0LXXX°V0
,
pontificatus uero domni

Lucii pape III anno IV.

d) Portico. e) de. /') Tuliano.

136.

Lucius III. nimmt das CisterzienserJcloster Notre-Dame de Bonneval

in den apostolischen Schutz und hestdtigt Him die Besitzungen, die

Zelintenfreiheit und das Aufnahmerecht.

Verona 1185 November 11.

Coll. Doat 140 f. 180 (von 1667 IV 20) Paris Bill. Nat. —
Pieces remises au senechal de Bouergue s. XVI f.

7' Montauban Arch.

Dep. A. 113 [BJ.

J-L. 15472 nach Coll. Doat. Die Besitzungen sind: Locum
ipsum, in quo predictum monasterium situm est, cum omnibus per-

tinentiis suis, grangiam de Serra cum pertinentiis suis a)
,
gran-

giam de Paulet cum pertinentiis suis, grangiam de Galineiras b) cum
pertinentiis suis, grangiam de Perols cum pertinentiis suis, gran-

giam de Glasac c) cum pertinentiis suis, grangiam de Massa cum
pertinentiis suis, grangiam de Pussac cum pertinentiis suis, gran-

giam de Verruga d) cum pertinentiis suis, grangiam de Pomers*5

cum pertinentiis suis, grangiam de Prenenqueiras^ cum pertinentiis

suis, grangiam de Monte Acuto cum pertinentiis suis, grangiam

de Roqueta cum pertinentiis suis, grangiam de Albiac^ cum per-

tinentiis suis, grangiam de Fraiseneto h} cum omnibus pertinentiis

a) grangiam bis suis fehlt in B. b) Galluncyras B. c) Glassac B.

d) Verenga B. e) Pomirs B. f) Prenenqueriis B. g) Abrac B.

h) Fraysseneto B.
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suis, domos'-'
1 quas habetis in Ruthenensi uilla cum pertinentiis

suis. Sane laborom n. s. tc.

Lucius episcopus sernns seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

monasterii sancte*' Marie Bone uallis eiusque fratribus tam presen-

tibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Monet nos apostolice sedis.

R.
l> Ego Lucius catbolice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Chuonradns Sabinensis episcopus, Magnntinus arcbi-

episcopus ss.

t Ego Theodinus Portuensis et sancte Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Tbeobaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

t Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit.

Calixti ss.

t Ego Hubertus sancti Laurentii in Damaso presb. card. ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice tit. XII Apostolorum ss.

t Ego Albinus tit. sancte Crucis in Ierusalem presb. card. ss.

t Ego Adelardus presb. card. tit. sancti Marcelli ss.

f Ego Ardicio diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Yia lata diac. card. ss.

| Ego Rollandus sancte Marie in Portion diac. card. ss.

f Ego Petrus diac. card, sancti Nicholai in carcere Tulli-

ano ss.

t Ego Radulfus sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie pres-

biteri cardinalis et caucellarii, III idus nouembris, indictione IYa
,

incarnationis dominice anno M°C CLXXXV 0
,
pontificatus uero domni

Lucii pape III anno V°.

i) domes li. k) beate B. 1) Die vielen offenbaren Schreibfehler cles

Eschatokolls verbessere ich stillschiceigend. Zu benterken ist nur: In beulen Ab-
schriften stehi: Ego Hubertus tit. sancti Laurentii in Damaso et sacrosancte
ecclesie presb. card, und Ego Albinus diuina permissione tit. sancte Crucis w. s. w.

137.

Urban 111. ernenert dem Hospital zu Jerusalem miter dem JSleister

Eoger nach dem Vorgange Innocenz’ II., Celestins II., Lucius’ II.,

Eagens III., Anastasias' TV., Hadrians IV., Alexanders 111. und
Lucius’ 111. die Privilegien. Verona 1186 Marz 12.
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Oruj. Toulouse Arch. Bep. (Ordre de Malte H. 17).

J-L. 15551. Vgl. Belaville le Boulx I p. 498 Nr. 791 mid Nach-

richten der Kgl. Gesellschaft der Wissenschciften 1899 p. 405 Nr. 45.

Das Original in Toulouse bietet mehr Unterschriften als das in Malta,

beide sind aber Ausfertigungen derselben Urkunde.

VRBANVS EPISCOPVS SERVYS SERYORVM DEI. DILECTO
FILIO ROGERIO MAGISTRO XENODOCHII SANCTE CIVITATIS

IERVSALEM EIVSQYE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM
FVTVRIS REGVLARITER SVBSTITYENDIS IN PERPETVVM.

|

Christiane fidei religio.

R. Ego Yrbanus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

f Ego Chunradus Sabinensis episcopus et Maguntinus archi-

episcopus ss.

f Ego Theodinus Portuensis et sanete Rufine sedis epi-

scopus ss.

f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Thebaldus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. saneti Marci ss.

f Ego Laborans presb. card, sanete Marie trans Tiberim tit.

Calixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card. tit. XII Apostolorum ss.

f Ego Albinus tit. sanete Crucis in Ierusalem presb. card. ss.

f Ego Melior sanctorum lohannis et Pauli tit. Pagmacbii presb.

card. ss.

f Ego Adelardus tit. saneti Marcelli presb. card. ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Sofredus sanete Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Rollandus sanete Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Petrus saneti Nicholai in earcere Tulliano diac. card. ss.

f Ego Radulfus diac. card, saneti Georgii ad Velum au-

reum ss.

Dat. Veron. per manum Transmundi sanete Romane ecclesie

notarii, IIII id. martii, indictione quarta, incarnationis dominice

anno M°C°LXXXV°, pontificatus uero domni VRBANI pape III

anno primo.

B. dep.

138 .

Urban 111. ninimt das Cisterzienserkloster Notre-Dame de Boid-

bonne unter dem Abt Odo in den apostolischen Schutz and bestiitigt
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ilim die Besitzungen, die Zehnten
,

das Aufnaltmereeht, den Kloster-

frieden und die Vorreclite des Cistersienserordens.

Verona 1186 October 21.

Coll Boat 83 f.
185' (von 1669 X 3) Paris Bill Kat.

J-L. 15683 nach Coll Boat. Bie Besitzungen sind: Locum

ipsum, in quo prefatum monasterium situm est. cum omnibus per-

tinentiis suis
,

grangiam que est iuxta abbatiam cum omnibus

appenditiis suis, grangiam de Mazerys cum molendino et omnibus

appenditiis suis, grangiam de Thoro cum omnibus appenditiis suis,

grangiam de Arthenaco cum omnibus appenditiis suis, grangiam

de Bonrepaux cum omnibus appenditiis suis, grangiam de Sauartes

cum omnibus appenditiis suis, pascua que babetis in montanis de

Cher et pascua de Quercorp. que habetis a barone de Casteluerdu,

cum aquis et exitibus, donum quam habetis in Appamia cum omni-

bus appenditiis suis, domum quam habetis in Narbona et ortos oli-

uarum de Cortis et de sancta Valeria, abbatiam Turris Agilarii

cum grangiis et omnibus appenditiis suis, abbatiam de Murello cum
grangiis et omnibus appenditiis suis. Inhibemus etiam, ne terras

seu quodlibet beneficium ecclesie uestre collatum^ liceat alicui c)

personaliter dari siue aliquo modo alienari absque assensu totius

capituli aut maioris et sanioris d) partis. Si que uero donationes

uel alienationes aliter quam dictum est, facte fuerint, eas irritas

esse censemus. Ad hec etiam prohibemus, ne aliquis monachus uel

conuersus sub professione domus uestre astrictus sine consensu et

licentia abbatis et maioris partis capituli uestri pro aliquo fide

iubeat uel ab aliquo pecuniam mutuo accipiat ultra pretium capi-

tuli uestri e) prouidentia constitutum, nisi propter manifestam domus
uestre utilitatem; quod si facere presumpserit, non teneatur con-

uentus pro his aliquatenus respondere. Licitum preterea uobis sit

in causis propriis, siue eiuilem siue criminalem contineant questi-

onem, fratres uestros idoneos ad testificandum adducere atque ip-

sorum testimonio^, sicut iustum fuerit. et propulsare uiolentiam et

iustitiam uendicare. Sane laborum u. s. w.

\rbanus 5) episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Odoni
abbati monasterii sancte Marie de Bolbona eiusque fratribus tarn

presentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.
Religiosam uitam eligentibus.

R. Ego Vrbanus catholice ecclesie episcopus ss. BV.

a) nostre. b) collitum. e) aliqui. d) sanoris. e) nostri.

f) tesimonio. g) Clemens.
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f Ego Henricus Albanensis episcopus ss.

f Ego Paulas Prenestinus episcopus ss.

f Ego Petrus de Bono presb. card. tit. sancte Susanne ss A)
.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim ;) tit. Ca-

lixti ss hK

f Ego Pandulfus presb. card. tit. duodecim Apostolorum ss h
>.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Ioannis et Pauli tit. Pa-

machii^ ss.

f Ego Adelardus tit. sancti Marcelli presb. card. ss
h\

f Ego Iacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss hK

f Ego G-ratianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Bobo [sancti] Angeli') diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss ,l)
.

f Ego Bollandus sancte Marie in Portic(u) diac. card. ss.

f Ego Petrus sancti w) Nicholai in carcere Tulliano diac.

card. ss.

f Ego Eadulfus sancti G-eorgii n > ad Yelum [aureumj diac.

card. ss.

Dat. Verone per manum Alberti sancte Romane ecclesie 0)

presbiteri cardinalis et cancellarii, XII kal. nouembris, indictione Y,

incarnationis dominice anno MCLXXXVI, pontificatus uero domini

Vrbani pape III anno primo.

h) ss fehlt. i

)

Transberto. k) Pamachi. 1) Anglie.

m) sancto. n) Le Georoz. o) curie.

139.

Urban 111. bestiltigt dem Abt nnd Konvent von Courdieu mehrere

ScJimkungen der Bischofe ton Toulouse. Verona (1186) Oldober 31.

Coll. Boat 83 f. 168 (von 1669 X 3) Paris Bill. Nat.

Bie Urhinde ist cinem Papste Bonifas zugeschrieben
;

ich ver-

mute — die erstc bestiitigte Urhinde von BiscJwf Fulhandas (Coll.

Boat 83 f. 167) ist datiert von 1185, — dajl sie zn Urban III. gehort.

Vgl. Nr. 138.

Vrbanus^ episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et conuentui de Curia Dei salutem et apostolicam benedictionem.

a) Bonificius.
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Iustis petentium desideriis iustum est nostrum prebere consensum

et uota J
' que a rationis tramite non discordant, effectu prosequente

complere. Eapropter, dilecti in Domino [filii, uestris iustis petitioni-

bus] grato concurrentes assensu. ecclesiam sancti Petri de Canenes,

ecclesiam sancti Iohannis de Faiac cum pertinentiis snis

episcopo uobis datas et molendinum de Toledolio a bone

memorie Gr. quondam Tholosano episcopo uobis collatum et a

successoribus (suis) confirmatum et alia que in presentiarum

iuste et sine controuersia possidetis, auctoritate uobis apostolica

confirmamus et [presentis seripti patrocinio] communimus. Eulli

ergo omnino hominum liceat bane paginam nostre confirmationis

infringere uel ei ausu temerario [contraire]. Si quis autem hoc

attemptare presampserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-

torum apostolorum Petri et Pauli eius se nouerit incursurum.

Dat. Yeron. II kal. nouembris.

b) tota. c) nouerint.

140 .

Urban III. sclireibt dem Meister und den Briidern vom Templer-

orden, daji sie nicht gehdlten seien vor fremdetn Gerieht entgegen ihren

Frivilegien sa erscheinen. Verona (1186—87) April 28.

Orig. Toulouse Arch. Deg. (Ordre de Malte II. 101).

YRBANVS episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis ma-
gistro et fratribus militie Templi salutem et apostolijcam bene-

dictionem. Cum uos tamquam speciales ecclesie filios religionis

intuitu et consideratione obsequii, quod in ultramarinis partibus in

defensione nominis christiani Deo feruenter impenditis
,

semper
apostolica sedes caritate sincera dilexerit et specialia curauerit

priuilegia indulgere, nostro imminet officio prouidendum, ut si per
falsam suggestionem aut tacendi fraudem littere a nobis contra
priuilegia emanauerint, ex eis libertas uestra nullum sustineat

detrimentum. Eapropter auctoritate uobis apostolica indulgemus
ut, si contra priuilegia uestra littere fuerint ad cuiusquam sug-

gestionem optente, tacito ordine uestro, contra priuilegiorum ip-

sorum tenorem iudicio alicuius non teneamini disceptare. Nulli

ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis in-

fringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc
attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-
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torum Petri et Pauli apostolorum eins se nouerit incursurum.

Dat. Veron. IIII kal. maii.

B. dep.

Ul.

Clemens III. bestdtigt deni Kapitel von Maguelone einen (lurch

den Bischof von Agde und den Propst von Sisteron swisehen ihm

und dem Bischof von Maguelone vermittelten Vertrag.

Lateran 1188 Mai 27.

Privileges de Maguelone s. XIV f.
7' Montpellier Arch. Bep.

(Chapitre cathedral de Maguelone-Montpellier).

Es scheint niclit sicker
,

ob der Bischof von Agde gemeint ist;

im Text steht . . acten., niit AbMrzungsstrich iiber n.

Clemens episeopns sernns seruorum Dei. Dilectis filiis prepo-

sito et capitulo Magalonensi salutem et apostolicam benedictionem.

Dignum est et racioni conueniens, ut transactiones legitime parcinm

aprobacione firmate inconcnsse perpetuis temporibus perseuerent,

ne si forte questiones, cum sopite fuerint, iterum suscitentur, nnllus

inueniatur terminus iurgiorum. Eapropter conpositionem que inter

nos et episcopum nestrnm per manum nenerabilis fratris nostri

Agatensis episcopi et dilecti filii Cistericen(sis)
.

prepositi, sub-

diaeoni nostri, super feudo et aliis pluribus capitnlis interuenit,

sicut est facta legitime et scripto autentico super ea facto kabetur

et ab utraque parte recepta et hactenns noscitar obseruata, litteris

presentibus confirmamus. Statnentes ut nulli omnino hominum
liceat hanc paginam nostre confirmacionis infringere uel ei ausu

temeraiio contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit,

indignationem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli

apostolorum eius se nouerit incursurum. Dat. Lateran. VI
kal. iunii, pontificatus nostri anno primo.

143.

Clemens 111. bestdtigt dem Abt und Konvent von Notre-Dame de

Boulbonne die Sepifltur. Lateran 1188 Juni 9.

Coll. Boat 83 f. 202 (ion 1669 X 8) Paris Bibl. Nat.

J-L. 16280 nach Coll. Boat.
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Clemens episcopus seruns seruorum Dei. Dilectis filiis abbati

et conuentui Bolbone Cisterciensem ordinem professis salutem et

apostolieam benedictionem. Instis petentium desideriis faeilem

nos conuenit prebere assensnm et uota que a rationis tramite non

discordant; effectu proseqaente complere. Eapropter, dilecti in

Domino filii, uestris iustis postulationibns grato concurrentes

assensu, sepulturam loci uestri liberam et absolutani decernimus,

ut eorum deuotioni et extreme noluntati. qni, siue sani fuerint

siue etiam infirmantes. apnd uos sepeliri deliberauerint, nullus

obsistat, salua tamen illaram ecclesiarum iusticia. a quibus mor-

tuorum corpora assumuntur. Xnlli ergo omnino hominum liceat

banc paginam nostre institutionis infringere uel ei ansu temerario

contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli apostolorum

eius se nouerit incursurum. Dat. Laterani V idus iunii, ponti-

ficatas nostri anno primo.

143 .

Clemens III. nimmt nach dem Yorgange Calixts II., Eugens III.

und Alexanders 111. die Juden in seinen Sclents, verbietet sie gegen

ihren Willen zu taufen, sie oline gerichtliches Urteil zu Men oder zit

schlagen oder in ihrem Besitz zu sehadigen oder die Unite Hirer Grab-

stdtten zu storen. Lateran 1188 Mai 10.

Laporte Selecta momimenta s. XVIII f. 104 Toulouse Bill. Comm.
Ms. 625.

Vgl. J-L. 16577
,

wo Loetcenfelds Benierhmgen jetzt hinfiillig

sind. Die Vorurhinden Calixts II., Evgens III. and Alexanders 111.

(J-L. 139/3) sind verloren. Laporte nahm nach dem sonstigen Inhalt

der Handsclirift seine Abschrift wold aus dem erzbischdflichen Archie
von ISarbonne, in dem sich ein Exemplar der Urhtnde befunden hat

(Inventar von 1639 rol. I f. 522).

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis in Christo
filiis fidelibus Christianis salutem et apostolieam benedictionem.
Sicut Iudeis non debet esse licentia in sinagogis suis ultra quam
permissum est lege presumere, ita in his que eis concessa sunt,
nullum debent preiudicium sustinere. Nos ergo, licet in sua magis
uelint duricia perdurare. quam prophetarum uerba et suarum
scripturarum archana cognoscere atque ad christiane fidei et sa-
lutis notitiam peruenire, quia tamen defensionem nostram et
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auxilium postulant, ex christiane pietatis mansuetudine predeces-

sorum nostrorum felicis memorie Calixti, Eugenii et Alexandri

Romanorum pontificum uestigiis inherentes, ipsorum petitiones ad-

mittimus eisque protectionis nostre clipeum indulgemus. Statuimus

enim ut nullus christianus inuitos uel nolentes eos ad baptismum per

uiolentiam uenire compellat, sed si eorum quilibet sponte ad christi-

anos fidei causa confugerit, postquam a) uoluntas eius b) fuerit patefacta,

(christianus) absque aliqua efficiatur calumpnia
;
ueram quippe chri-

stianitatis fidem habere non ereditur, qui ad christianorum baptisma

non spontaneus sed inuitus cognoscitur peruenire. Xullus etiam

christianus eorum personas sine iudicio potestatis terre uulnerare

aut occidere uel suas illis pecunias auferre presumat aut bonas,

quas hactenus in ea in qua habitant regione habuernnt, consuetu-

dines immutare. Preterea in festiuitatum suarum celebratione

quisquam fustibus uel lapidibus eos ullatenus non perturbet neque

aliquis ab eis coacta seruicia exigat, nisi ea que ipsi preteritis

facere temporibus consueuerunt. Ad hec malorum hominum pra-

uitati et auaritie obuiantes decernimus, ut nemo cimiterium Iu-

deorum mutilare uel minuere audeat siue optentu pecunie corpora

humata effodere. Si quis autem decreti huius tenore cognito temere,

quod absit, contraire temptauerit, honoris et officii sui periculum

patiatur aut excommunicationis ultione plectatur, nisi presump-

tionem suam digna satisfactione correxerit.

R. Ego Clemens catholice ecclesie episcopus ss. BV. c)

f Ego Theobaldus Ostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Laborans presb. card, sancte Marie trans Tiberim tit. Ca-

lixti ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Petrus tit. sancte Cecilie presb. card. ss.

| Ego Radulfus tit. sancte Praxedis presb. card. ss.

| Ego Petrus tit. sancti Clementis presb. card. ss.

f Ego Bobo‘S presb. card. tit. sancte Anastasie ss.

f Ego Alexius tit. sancte Susanne presb. card. ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Petri ad Vincula ss.

f Ego Iacinctus e) diac. card, sancte Marie in Cosmydyn ss.

f Ego Gratianus sanctorum Cosme etDamiani diac. card. ss.

a) potque. b) ei. e) R und BV fehlen. cl) Rob(ert)us.

«) Iadnctinus.
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f Ego Octauianus diac. card, sanctorum Sergii et Bachi ss.

f Ego Soffredus'’) sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Georgii ad Velum aureum diac. card. ss.

f Ego Gregorius diac. card, sancte Marie in Porticu ss.

f Ego lohannes Felix sancti Eustachii diac. card, iuxta

templum Agrippe g) ss.

f Ego lohannes diac. card, sancti Theodori ss.

f Ego Bernardus sancte Marie Xoue diac. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Aquino diac. card. ss.

Dat. Laterani per manum Moysi sancte Romane ecclesie

subdiaconi, uicem agentis cancellarii, VI idus maii, indictione VI,

incarnationis dominice anno MCLXXXVIII, pontificatus uero do-

mini Clementis pape III anno primo.

f

)

Boffredus. g) Die drei letzten Worte hat Laporte nicht lesen konnen.

144.

Clemens 111. nimmt das Hospital von Torol in den apostolisclien

Schuts und bestatigt ihm auf Bitten des Konigs von Aragon seine Be-

sitnmgen
,

llechte und Zehnten gegen eine jdhrliche Zahlung von zivei

Byzantiern. Lateran 1188 Juli 18.

Orig. Coll. Baluze 380 AY. 22 Paris Bill. Nat.

Zitiert im Inventor von Narbonne von 1639 vol. II f. 16.

J-L. 16316 nach dem Orig. Her nicht formelhafte Teil des Textes

lautet: ad petitioner! karissimi in Christo filii nostri illustris

Aragonen(sis) regis prefatum hospitale
,

quod ipse ob redemp-
tionem captiuorum pia deuotione construxit, cum pertinentiis suis

in beati Petri ius et proprietatem duximus specialiter assumendum,
u.t ad Romanam ecclesiam nullo pertineat mediante. Quicquid

igitur idem hospitale in presentiarum iuste et pacifice possidet

aut in futurum concessione pontificum. largitione regum uel prin-

cipum, oblatione fidelium seu aliis iustis modis prestante Domino
poterit adipisci, sub beati Petri et nostra protectione suscipimus

et presentis scripti priuilegio communimus. Statuimus etiam
iuxta uotum regium. ut captiuis singulis, quibus beneficium fuerit

impendendum, decern aurei redemptionis nomine tribuantur, et ut

fratres ipsius domus non plures quam tredecim futuris temporibus
habeantur, qui habitu canonicorum regularium et hospitalis Iero-

solimitani consuetudinibus ad suam informationem utentur. Sane
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laborum uestrorum u. s. w. Decemimus ergo u. s. w. Ad indicium

autem huius percepte a sede apostoliea protectionis et libertatis

duos bizancios nobis nostrisque successoribus annis singulis per-

soluetis. Si qua igitur u. s. tv.

CLEMENS EPISCOPVS SERVVS SERYORUM DEI. DILECTIS
EILIIS MAGISTRO HOSPITALIS SANCTI REDEMPTORIS DE TO-

ROL EIVSQVE FRATRIBVS TAM PRESENTIBVS QVAM EYTVRIS
CANONICE SVBSTITYENDIS IN PERPETYVM.

|

Cum loca reli-

giosis obseruantiis.

R. Ego Clemens catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f Ego Iohannes presb. card. tit. sancti Marci ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Melior presb. card, sanctorum Iohannis et Pauli tit. Pa-

machii ss.

f Ego Bobo tit. sancte Anastasie presb. card. ss.

f Ego Iacintus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

t Ego Octauianus sanctorum Sergii et Bachi diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

t Ego Bernardus sancte Marie Noue diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Moysi sancte Romane ecclesie sub-

diaconi, uicem agentis cancellarii, XY kal. aug., indictione sexta,

incarnationis dominice anno M°CLXXX°V1II0
,

pontificatus uero

domni CLEMENTIS pape tertii anno primo.

B.

145.

Clemens III. iestdtigt dem Delian Gaufried and den Kanonilcern

der Kirche von Chartres nach dem Yorgange Alexanders 111. den

Schutz des apostolischen Stahls, die Besitzungen and Rechte.

Lateran 1190 Juni 4.

Privileges de Veglise de Chartres s. XV f.
32' Toulouse Bibl.

Comm. Ms. 590. — Coll. Moreau 92 f. 21 Paris Bibl. Bat.

J-L. 16503. Die Kopie der Coll. Moreau stammt aus Cartul. de

N.-D. de Chartres p. 157 Bibl. da Roi 5185 1, also icahrscheinlich

aus Ms. lat. 10094, das ich noch nicht gesehen habe.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Gau-

frido decano et canonicis ecclesie Carnotensis tam presentibus
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quam futuris canonice substituendis in perpetuum. Ideo snnms

quamquam u. s. w. icie Alexander III. J-L. 12237.

E. Ego Clemens eatholice ecclesie episcopns ss. BV.

f Ego Albinus Albanensis episcopns ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

f Ego Pandulfus presb. card, basilice XII Apostolorum ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancte Ceeilie ss.

f Ego Petrus tit. sancti Laurentii in Damaso presb. card. ss.

f Ego Petrus presb. card, sancti Petri ad Vincula tit. Eudoxie ss.

f Ego Iohannes tit. sancti Clementis presb. card., Tuscanensis epi-

scopus ss.

f Ego Iohannes Felix presb. card. tit. sancte Susanne ss.

f Ego lacinthus diac. card, sancte Marie in Cosmidyn ss.

f Ego Gracianus sanctorum Cosme et Damiani diac. card. ss.

f Ego Soffredus sancte Marie in Via lata diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Iohannes sancti Theodori diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aqniro diac. card. ss.

Dat. Lateran. per manum Moysi sancte Romane ecclesie sub-

diaconi, uicem agentis cancellarii, II non. iunii, indictione VIII,

inearnationis dominice anno M°C°XC 0
,

pontificatus uero domini

Clementis pape III anno tercio.

a) R, BV unci alle f und ss fehlen in den Privileges.

146.

Clemens 111. nimmt die Kirclie Saint-Bomain de Blaije miter

dem Alt Wilhelm in den apostolischen Sehuts and bestdtigt ihr die

Besitzungen und Bechte namentlich Aufnahnereeht, Sepultur und freie

Wahl des Abts. Lateran 1190 Juli 23.

Estiennot Fragmentorum Historiae t. XI v. 1681 p. 86 Paris
Bill. Nat. Ms. lat. 12773.

J-L. 16518. Die Besitzungen siiul: Locum ipsum, in quo pre-

fata ecclesia sita est, cum burgo suo et decima et aliis pertinentiis

suis, ecclesiam sancti Ioannis que est in castello Blauiensi cum
omni decima et aliis pertinentiis suis, ecclesiam sancti Martini de

la Caussada cum decima ipsius parrochie et aliis pertinentiis suis,

terram de Pereyrousorith, quam Grimoaldus Iterii et alii de Blauia
ecclesie uestre contulerunt, homines de Labrosa, homines de Ma-
serois et quidquid in uineis de Prato possidetis, ecclesiam sancte
Marie de Fradiniac cum pertinentiis suis et Gombaldum de Fra-
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diniae cum aliis hominibus, quos ibidem in cimiterio possidetis, in

parrochia sancti Seuerini homines de Baudo et homines de Castelet,

ecclesiam sancti Genesii cum pertinentiis suis, homines de Se-

gonzac, homines de la Yalada, homines de VImis, homines de Por-

tion, esterium de Segondac, esterium de la Concha, uernntium

pratum et uineas de campo Docesseim et de Nigeac, in parrochia

sancti Martini de Furnis homines de Sabloneyras et homines de

Fors, ecclesiam sancti Andronici cum pertinentiis suis et decimis

molendini Willelmi Rossel, escherium de Maurus cum arundineto

et piscaria a predicto molendino usque ad mare, homines de Bau-

liac, homines de Podio, de Leynac, in parrochia sancti Martini de

Queysac homines de Anglade et homines de Pinibus, ecclesiam

sancti Petri de Heyrans cum pertinentiis suis et molendinum de

Brolio, ecclesiam sancte Marie de Maseon cum pertinentiis suis et

homines et alia que ibi possidetis, in parrochia de Cartaluga Lo-

symones ecclesiam sancti Pauli cum pertinentiis suis, homines de

Conzeriis, homines de Camparion, homines de Gallacra, homines

de Ponteclaro et quidquid in ipsius ecclesie parrochia possidetis,

in parrochia sancti Geruntii deciraam de Caudurac, homines de

Tauzinaris et homines de Porticu, in parrochia de Geneyrac ho-

mines de Genisuno, in parrochia sancti Petri de Blasac homines

de Graulec, homines de Leris et de la Farga, in parrochia sancti

Petri de Cars homines de Garrachan et quidquid in ea possidetis,

ecclesiam sancti Saturnini de Berson cum pertinentiis suis, homines

de Bertanor, homines de Castelar, homines de Ponteclaro, homines

de Tortero, homines de Fontemortuo, homines de Memore a) Auriol,

homines de la Caneta, homines de Excusa, homines de la Landa
et duo molendina de Exclusa cum decima ipsorum, in parrochia

sancti Christophori homines de fonte Pipino, homines de Clit et

quidquid in ea possidetis, in palude Blauiensi Flamel et pratum

Delmel et pratum Comitale, ecclesiam sancte Marie de Staux cum
pertinentiis suis, in parrochia sancti Saturnini de Brau homines

et omnia quorum Ostendus Pauper est prepositus, in parrochia de

Massilhac molendinum de Lagiranda, in parrochia de Villa noua

homines de Podio iuxta porticum, ecclesiam sancti Petri de Ca-

mellari cum pertinentiis suis
,

ecclesiam sancti Sauini cum per-

tinentiis suis et homines de Lasgrauas, ecclesiam sancti Mariani

cum pertinentis suis, ecclesiam sancti Symphoriani de Gauriac cum

pertinentiis suis, in parochia de Lanzac homines de Matallop et

uineas et homines de Visuila, in palude Burdegalensi terram quam

«) nemore?

Kgl, Oes. d, Wiss, Nachrichten Phi!,-hist. Klasse, 1913. Beiheft. 13
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Guillelmus de Casser et Raymundus filius eias uestre ecclesie con-

tnlerunt: apud Burdegalam nineam quam G&rsias Arnaldi in ul-

tima uoluntate reliquit
;
in episcopatn Xanctonensi ecclesiam sancti

Remigii de Costrazes cum pertinentiis suis, in castellania de Cosna

domos et terras quas magister Guillelmus de Collens et terras

quas Ioannes Raimundi miles et Martinus Radulfi et Guillelmus

Gauffre uestre ecclesie contulerunt, ecclesiam de Clauardun cum
pertinentiis suis. ecclesiam de Castanet cum pertinentiis suis, ec-

clesiam de Roac cum pertinentiis suis, ecclesiam sancti Palladii cum

pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie de la Chauma cum furno

et aliis pertinentiis suis, ecclesiam sancti Andree de Campanias

cum salinis et aliis pertinentiis suis; in episcopatn Palentinensi

ecclesiam sancti Isuritus iuxta Carrionem cum pertinentiis suis.

Clemens episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Wil-

lelmo abbati sancti Romani de Blauia eiusque fratribus tarn pre-

sentibus quam futuris regularem uitam professis in perpetuum.

Quoties postulatur a nobis.

R. Ego Clemens catholice ecclesie episcopus ss. BY.

f
b) Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis episcopus ss.

f Ego Ioannes tit. sancti Marci presb. card. ss.

f Ego Petrus presb. card. tit. sancti Laurentii in Damaso ss.

f Ego Petrus presb. card, sancti Petri ad Yincula tit. Eudoxie c)
ss.

f Ego Ioannes tit. sancti dementis card., Tuscanensis^ episcopus ss.

f Ego Iacinthus*) diac. card, sancte Marie in Cosmidin ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Ioannes sancti Theodori diac. card. ss.

t Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro diac. card. ss.

Dat. Laterani per manum Moysi sancte Romane ecclesie

subdiaconi, uicem agentis eancellarii, X kal. augusti, indictione III,

anno incarnationis dominiee MCXC, pontificatus uero domni de-
mentis pape III anno ML

a) sic. 6) f fehlt uberall. c) Eudonia. d) Tusculauus. e) Iacobus.

147 .

Celestin III. bestdtigt dem Propst und den Kanonikern von
Saint-Etienne in Toulouse einen mit den Johannitern abgeschlossenen
Vertrag icegen der Sepultur. Rom Sankt Peter 11.91 Mai 1.

Orig. Toulouse Arch. Dep. Saint-Etienne (Nr. X VI. Liasse 4,
titre 5).
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CELESTIXVS episcopus seraus seruornm Dei. Dileetis filiis

preposito et eanonicis ecclesie sancti Stephani
|
Tolosane salutem

et apostolicam benedictionem. Ea que compositione amieabili

statuuntur, ut firma et illibata permaneant,
|
ne procesu a) temporis

super eisdem ualeat aliqua contentio suboriri, sollicite conuenit

prouideri. Proinde, dilecti in Domino filii, uestris iustis precibus

inelinati, compositionem factam inter
|
nos et hospitalarios super

controuersia, que inter uos et ipsos de sepultura et quibusdam

aliis
]

uertebatur, sicut eadem compositio rationabiliter facta est

et ab utraque parte recepta
|

et in scripto autentico plenius con-

tinetur, auctoritate apostolica confirmamus et presentis
j

scripti

patrocinio communimus. Nulli ergo omnino hominum liceat banc

paginam
]

nostre confirmations infringere uel ei ausu temerario

contraire. Si quis autem hoc
|

attemptare presumpserit, indigna-

tionem omnipotentis Dei et beatorum Petri et Pauli
|

apostolorum

eius se nouerit incursurum. Dat. Rom. apud sanctum
|

Petrum

kal. maii, pontificatus nostri anno primo.

B. dep.

a) so ini Orig.

148.

Celestin III. bestdtigt den Kartliaiisern von Seillon einen mit

den Monchen von Ambronmj tcegen verschiedener Zelmten abge-

schlossenen mid von Erzbischof Johann von Lyon bestdtigten Vertrag.

Rom Sankt Peter 1191 Juni 6.

JDe immimitatibus honorum ecclesiasticorwn s. XV f.
286' Paris

Bibl. Nat. Ms. lat. 12868.

Vgl. Nr. 124.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dileetis filiis fra-

tribus Cartusiensis ordinis in loco qui dicitur Sellio commorantibus

salutem et apostolicam benedictionem. Cum aliqua in litigium

deuenerint et fuerint mediante concordia uel iudicio terminata, ne

in litigiose dubietatis scrupulum relabantur, iuxta petencinm uo-

luntatem consentaneam rationi munimen sedis apostolice nos con-

uenit elargiri. Eapropter, dilecti in Domino filii, uestris iustis

postulationibus annuentes, compositionem factam inter uos et mona-

chos Ambroniacenses super eontrouersiis. quas de quibusdam decimis

ad inuicem habebatis
,
quam uenerabilis frater noster Iohannes

13*
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Lugdunensis arehiepiscopus suo munimine roborauit, sicut eadem

compositio rationabiliter facta est et ab utraque parte recepta et

bactenus obseruata et scripti eiusdem arehiepiscopi a earn

indicat sigillo suo fore munitam, auctoritate apostolica confirmamus

et presentis scripti patrocinio communimus. Preterea firmiter in-

hibemus, ne famuli uestri agriculture operam intendentes uel aliis

uestris negociis insudantes, quamdiu pro eis sufficienter eritis in

iudicio respondere parati. per aliquos infestentur uel a suis operi-

bus aut officiis quomodolibet retrabantur. Nulli ergo omnino ho-

minnm liceat hanc paginam nostre confirmationis et constitutionis

infringere uel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc

attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et bea-

torum Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incursurum.

Dat. Rome apud sanctum Petrum VIII idus iunii, pontificatus

nostri anno primo.

a) stall der Punkte senes, der Text ist in Unordnung.

149.

Celestin III. nhnmt das Bistuia Saint-Lizier unter dem Bisehof

Laurentius nach dem Voryanye Alexanders 111. in den apostolischen

Schutz und bestdtiyt iltin die Besitsunyen and Rechte.

Lateran 1195 September 15.

Coll. Baluze 20 s. XVII f. 188 Baris Bibl. Nat.

J-L. 17284 nach Coll. Baluze. Die Besitzungen sind: Census

et redditus ciuitatis excepto quod comes Conuenarum tenet ab epi-

scopo, turrim a) ciuitatis Conzeranice et tertiam partem iuris et

iustitiarum clericorum episcopi et familiarum ecclesiarum beati

Licerii cum pertinentiis, iuris medietatem castelli de Cirasol et

ecclesiam eiusdem castri cum omni decima, medietatem castelli

Tortez et ecclesiam, medietatem decimarum, medietatem molendini,
medietatem castelli de Redelha et ecclesiam cum decimis, medie-
tatem castelli de Monteardito et ecclesiam cum decimis suis, eccle-

siam de Contrarioe cum decimis suis. ecclesiam de Taurignano cum
decimis suis, ecclesiam sancte Eulalie cum decimis suis, ecclesiam
de Anyano cum decimis suis, ecclesiam de Mersenaco cum decimis

suis, ecclesiam de Lesur cum decimis suis, ecclesiam de la Maschera
cum decimis suis, ecclesiam de Monteschino et de Miramonte cum
decimis suis, ecclesiam sancti Ioannis cum decimis de Podio et

a) terrim.
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ecclesiam de Lobesenac, ecclesiam de Squehim cum pertinentiis

suis, ecclesiam de Lescura cum decimis suis, ecclesiam de Baha-

gerio cum decimis suis, honorem de Surdan, ecclesiam de Massat

cum pertinentiis suis, ecclesiam sancte Marie de Yico cum perti-

nentiis suis, ecclesiam de Isset cum pertinentiis suis, decimarium

de Monte Augerio et medietatem quarte partis terrarum eiusdem

loci, ecclesiam de Yber cum decimis suis, ecclesiam de Montefau-

conis cum pertinentiis suis, ecclesiam de Podio cum decimis suis,

ecclesiam de Yel cum decimis suis, ecclesiam de Grert cum decimis

suis
,

ecclesiam sancti Martini de Ydros cum pertinentiis suis,

decimas de Castellione, ecclesiam de Argen cum decimis suis, eccle-

siam de Villanoua cum decimis suis, decimas d’Ocazen et d’lllarten,

decimas de Angistron, decimas d’Autras, decimas de Vssenten,

reliquarum decimarum totius episcopatus quartam partem. Ad
bee per presentis priuilegii paginam prohibemus, ne quis parrochi-

anos ecclesie tue nisi salua iustitia ipsius ecclesie recipere ad

sepulturam presumat salua apostolice sedis auctoritate (et)

Auxitanensi ecclesie debita reuerentia.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri

Laurentio Conzeranensi episcopo eiusque successoribus canonice

substituendis in perpetuum. Ex iniuncto nobis apostolatus.

R. Ego Celestinus catholice ecclesie episcopus ss. BY .
h)

f Ego Albinus Albanensis episcopus ss.

f Ego Octauianus Hostiensis et Velletrensis^ episcopus ss.

f Ego Petrus Portuensis et sancte Rufine episcopus ss.

f Ego Guido dl presb. card. tit. sancte Marie trans Tvberim ss.

f Ego Hugo^ presb. card. tit.
e) sancti Martini in Monte ss.

f Ego Cinthius 5-’ tit. sancti Laurentii in Lucina presb. card. ss.

f Ego [Fidantius] tit. sancti Marcelli presb. card. ss.

f Ego [Iohannes] tit. sancte Prisce presb. card. ss.

f Ego Gerardus sancti Adriani diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Porticu diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancte Marie in Aquiro h> diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Georgii ad Velum aureum diac.

card. ss.

| Ego Lotarius sanctorum martyrum Sergii et Bachi

diac. card. ss.

f Ego Gregorius sancti Angeli diac. card. ss.

f Ego Bobo sancti Theodori diac. card. ss.

1) BY fehlt. c) de Yrbe. d) Gerardus. e) tit. fehlt. f) Petrus.

g) Pontius. /() Aquario.
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Dat. Laterani per manum Centii" sancte Lucie k) in Orthea

diaconi cardinalis, domini pape camerarii, XVII kal. octobris, in-

dictione XIII, incarnationis dominice* anno MCXCV, pontificatus

uero domini Celestini pape III anno quinto.

i) Gereii. A
-

) Lucine. 1) domini.

150.

Celestin 111. bestiitigt den Templern von Montpellier einen zwischen

ihnen und dem Kapitel von Maguelone abgeschlossenen Vertrag.

Lateran 1196 Juli 23.

Orig. Montpellier Arch. Dtp. (Ordre de Malte).

CELESTINVS episcopns seruus sernorum Dei. Dilectis filiis

conmendatori et fratribus militie Templi site apnd Montempessu-

lanum salutem et apostolieam benedictionem. Ea qne de man-
dato sedis apostolice coneordia uel iudicio statuuntnr, firma debent

et illiba|ta consistere et, ne in recidine contentionis scrupnlum rela-

bantur, apostolico conuenit patrocinio commnniri. Sane cum con-

trouersiam, que inter nos et dilectos filios nostros G(uidonem) pre-

positum et capitulum Magalonense super dinersis capitulis uerte-

batur, uenerabili
|

fratri nostro Arelatensi archiepiscopo commi-

serimus fine canonico decidendam, ipse tanquam uir prouidus et

discretus partibus in sua presentia constitutis, communicato mul-

torum consilio, controuersiam ipsam amicabili compositione sopiuit.

Nos itaque compositionem ipsam, si cut sine prauitate facta est et

ab utraque parte recepta et in instrumento auctentico exinde con-

fecto plenius continetur, ratam babentes et firmam, earn auctoritate

apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus,
et, ut ma iorem obtineat firmitatem, ipsam de uerbo ad uerbum
buic presenti pagine cluximus inserendum. Cuius tenor talis est

:

In nomine domini nostri Iesu Christ! Anno incarnationis M°C0XC 0YI°,

mense apriiis. Cum omne profuture rei
|

stabilimentum, ne trans-

eunte tempore euanescat, litteras oporteat testimonio presignari
presencium et futurorum memorie

,
per huius presentis pagine

instrumentum dignum fuit demonstrare, quod causa que inter Gui-
donem prepositum et capi tulum Magalonense ex una parte et

Petrum de Cabrespina commendatorem domus militie Templi site

apud Monteinpessulanum et fratres eiusdem domus ex altera parte
super multis et uariis capitulis, nidelicet super oblationibus uigili-
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arum, perceptionibus cimiterii,
[

obuentionibus, decimis ecclesiarum

nouarum, constructionibus, possessionibus, dampnis. iniuriis et inua-

sionibus et aliis multis querelis coram domino Ymberto Dei gratia

Arelatensi archiepiscopo a domno Celestino papa III delegato hinc-

inde uertebatur, post mnltas et
|

uarias contentiones et altercati-

ones ab eodem archiepiscopo amicabili compositione et utriusque

partis assensu et auctoritate Deotati de Breisacho, tunc temporis

magistri domorum militie Templi in Narbonensi et Arelatensi et

aliis prouinciis, in hnnc
|

modnm fait decisa. Predictns itaqne

arehiepiscopns, assidentibus ei magistro Michaele Arelatensi sacrista,

P. Aldeberto causidico Aquensi, magistro Xicholao Raim(nndi) de

Montiliis, Petro Petito, commnnicato eornm et utriusque partis

consilio diffiniuit, quod de cetero
|

prior sancti Firmini et canonici

Magalonenses terciam partem omnium oblationum denariorum cande-

larnm panis uini et aliarum, cuiuscumque modi sint, sine sint ob-

late ad manum sacerdotis siue ad altare in ecclesia domus predicte,

|

integre et sine diminutione percipiant. In precipuis uero sollemp-

nitatibus scilicet natalis Domini, beati Stephani, beati Iohannis

Euangeliste, Epiphanie, Ramis Palmarum, sancti Pasche, Ascen-

sionis, Pentecosten, assumptionis et purifications beate Marie
|

et

Omnium sanctorum medietatem percipiant, in candelis autem uigi-

liarum nichil accipiant, in omnibus uero cimiterii obuentionibus et

mortuorum legatis seu relictis, cum apud eos elegerint sepulturam,

omnium rerum tarn mobilium quam inmobilium
|

uel se mouentium,

cuiuscumque modi uel generis sint, prior et canonici Magalonenses

terciam partem integre percipiant, exceptis armis et armaturis et

equis: si uero decedens pro armis uel equis emendis pecuniam uel

terram uel aliam quamlibet
|

rem predicte domui legauerit uel reli-

querit, in hiis omnibus et etiam in obuentionibus illorum quibus

infirmantibus Templarii signum sue religionis imposuerint, pallium

scilicet cum cruce uel aliud, nichilominus dicti canonici terciam

partem percipiant, nisi tales fuerint qui uoto sollempni et perpe-

tuo cum uoluntate morandi, si euaserint, se domui Templi pro fra-

tribus tradiderunt et qui ad domum sine alterius persone susten-

taculo pedites uel equites uenire poterunt, in quorum obuentionibus

etiam, si in illis egritudinibus decesse'rint, et in ouentionibus familie

domus Templi ibi morantis dicti canonici nichil accipiant. Deeimas

quoque totius bladi et leguminum, cuiuscumque generis sint, et uini

in integrum in pace et sine contradictione canonici Magalonenses

percipiant et hiis contenti nichil aliud
|

querere possint, in decimis

uero noualium, in ortis et arboribus et pratis et nutrimentis ani-

malium, cuiuscumque generis sint, dicti canonici nichil percipiant.
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,

Item diffiniuit domnus archiepiscopus cum assessoribus predictis,

quod templarii apud Lunellum uel in tota diocesi Ma galonensi

ecclesiam uel oratorium non construant nec cimiterium habeant

sine uoluntate et assensu episcopi et ecclesie Magalonensis, et illud

oratorium quod apud Lunellum inceptum esse nidebatur, omnino

remoueatur, possessiones uero stagni de Cncullo cum pertinentiis

suis et mansum de
[

Granoilet cum pertinentiis suis, que quondam

emerunt a Fulcrando quondam preposito Magalonensi. templarii

sine inquietatione et uexatione aliqua in pace habeant et possideant,

de dampnis datis super abduetione pecorum et animalium domus

militie Templi et canonici Magalonenses et aliis dampnis iniuriis

et inuasionibus hincinde illatis bonum finem et mutuam remissionem

inter se tam templarii quam canonici Magalonenses fecerunt.

Preterea excommunicatos uel interdictos Magalonensis ecclesie ad

ecclesiam uel sepulturam templarii nullo modo recipiant, et si epi-

scopus
!

uel prior parroehialis ecclesie populum ab aliis ecclesiis

conuocare decreuerit, tunc templarii ad officium ecclesie nullum

recipiant, donee alie ecclesie populum recipiant. Et ego Guido

Magalonensis prepositus et ego Petrus de Acrifolio archidiaconus

et ego Michael
|

et ego W. de Altiniaco uoluntate et assensu

Magalonensis capituli missi, omnia supradicta in perpetuum ualitura

laudamus et confirmamus et in proximo generali capitulo Magalo-

nensi laudari et confirmari faciemus et hoc idem pro posse nostro

|

faciemus a summo pontifiee confirmari. Et ego frater Deodatus

de Breisacho, magister domorum Templi in Xarbonensi et Arelatensi

et aliis prouinciis, et ego frater Petrus de Cabrespina commendator

domus Montispessulane et ego frater W.
|

de Solario conmendator

domus Arelatensis uoluntate et assensu fratris Pontii de Rigaudo

magistri in citramarinis partibus, omnia supradicta in perpetuum

ualitura laudamus et confirmamus et in proximo generali capitulo

Templi ea laudari
|

et confirmari faciemus et hoc idem pro posse

nostro faciemus a summo pontifiee confirmari. Acta sunt apud

Arelatem in palatio domni archiepiscopi in presentia et testimonio

P. Malaure Cap(ri)scole, Priuati uestiarii, W. Helye infirmarii, G.

Eugtu ranni elemosinarii, B. de Berra, P. Ysnardi, B. de Monis,

Rost(agni) capellani domni archiepiscopi, Pon(tii) prioris capellani

eiusdem Ysnardi de sancto Amantio, Michaelis clerici domni archi-

episcopi, Bernar(di) de Oliuario, Aldeberti de Xouis, W. Raimundi

de Mo lis, Petri Bruni, Pon(tii) scutarii, Franceschi, Iacobi, Columbi

notarii regis Aragonie, Petri notarii domni archiepiscopi, qui scripsit

hec. Xulli ergo omnino hominum liceat hanc nostre paginam
confirmations infringere uel ei ausu temejrario contraire. Si quis
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autem hoc attemptare presumpserit
,

indignationem omnipotentis

Dei et beatornm Petri et Pauli apostolorum eius se nouerit incur-

surum. Dat. Lateran.
|

X kal. aug., pontificates nostri anno

sexto.
|

B. dep.

151.

Celestin 111. nimmt das Cisterzienscrkloster Notre-Dame de Boul-

bonne in den apostolisehen Schutz mid bestdtigt Him die Besitzungen,

die Zehnten, das Aufnahmerecht nnd die Vorrechte des Cisterzienser-

ordens. (1191—1198)

.

Coll. Boat 85 f. 227 (von 1669 X 9) Vans Bill. Nat.

Das game Eschatoholl fehlt. Die Besitzungen shut: Locum
ipsum de Bolbona cum terminis et omnibus appenditiis suis, gran-

giam de Artenahc cum terminis et omnibus appenditiis suis, gran-

giam de Toro cum terminis et omnibus appenditiis suis, grangiam

de Bonorepauso cum terminis et omnibus appenditiis suis, grangiam

de Aiaceriis cum terminis et omnibus appenditiis suis, grangiam

de Genat cum terminis et omnibus appenditiis suis, domum de

Pamias cum localibus et omnibus appenditiis suis, domum de Nar-

bona cum locali et omnibus appenditiis suis. Sane laborum u. s. iv.

Celestinus episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis Odoni

abbati monasterii de Bolbona eiusque fratribus tarn presentibus

quam futuris regularem uitam professis in perpetuum. Reli-

giosam uitam eligentibus.



1STaclitrag".

Die beiden Urkunden Nr. 4 und Nr. 9 sind schon gedruckt

in dem Buche von L. Delisle Litterature latine et Histoire dn

moyen age (Paris 1890) p. 21 und 22 (Instructions addressees par

le comite des travaux historiques et scientifiques aux correspon-

dants du ministere de l’instrnction publique et des beaux arts),

das auch N. Archiv XVI p. 207 zitiert wird; ich babe aber das

Buck erst jetzt einsehen konnen. Mit den Ausstellungsorten hat

auch Delisle nichts anfangen konnen.

Die beiden Urkunden Nr. 102 nnd Nr. 103 sind bei der Ein-

ordnung an die falsche Stelle geraten, sie gehoren hinter Nr. 90

und Nr. 91.



Mittelniederdeutsche Handschriften in den Rhein-

landen and in einigen anderen Sammlungen.

Vierter Reisebericht.

Yon

C. Borchling.

Vorgelegt von E. Schroder in der Sitzung am 23. November 1912.

Der vorliegende vierte Reiseberiebt iiber die mnd. Hand-

schriften ist durch meinen Fortgang von Gottingen im Herbst 1906

und allerlei andere widrige Umstande fiber Gebfihr lange zurfick-

gehalten worden. Inzwischen hat die Inventarisation der dentschen

Handschriften, die von der Dentschen Commission der Berliner

Akademie in die Wege geleitet worden ist, rfistige Fortschritte

gemacht, und auch manche wertvolle nd. Handschrift, vor allem ans

Westfalen, ist in den jahrlichen Berichten der Commission ans

Licht getreten. Anf der anderen Seite hat ein einzelner Forscher,

Willem de Yreese in Gent, in seiner ^Bibliotheca Neerlandica

Manuscripta“ die mnld. literarischen Handschriften der Nieder-

lande und der dentschen Sammlnngen mit bewundernngswfirdiger

Sorgfalt nnd vorbildlicher Methode beschrieben. Gerade im Rhein-

land und in Westfalen hat femer die Aufnahme der kleineren

Archive und Sammlnngen durch fachmaBige Historiker in dem
letzten Jahrzehnt erhebliche Fortschritte gemacht. Endlich sind

von einzelnen groBeren Sammlnngen des in diesem Berichte behan-

delten Gebiets inzwischen Handschriftenkataloge heransgekommen,

so z. B. von Cues und vor allem Ad. Beckers Katalog der dentschen

Handschriften der Trierer Stadtbibliothek, den ich noch in letzter

Stunde benutzen konnte. Beckers Arbeit hat trotz ihren Schwachen

meine Beschreibungen der Trierer nd. Handschriften wesentlich ent-

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-hist. Klasse. 1913. Beiheft. 1
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lastet, und auf Cues habe icb wegen Marx’ Katalog jetzt ganz ver-

zichten konnen. Weniger grofi ist fiir meine Zwecke der Nutzen der

Archivinventare gewesen; eine erschopfende Behandlung der klei-

neren und kleinsten Sammltmgen babe ich weder hier noch in den

friiberen drei Bericbten angestrebt, dazu hatte bei weitem mebr Zeit

gehort als mir zur Verfiigung stand. Auf die bisher nur im Manuscript

vorliegenden Beschreibungen der Berliner Commission und de Yreeses

habe ich in dem vorliegenden Beriebte nicht so viel lliicksieht

nehmen konnen wie ich wobl gewiinscht batte. In einzelnen Fallen,

wie z. B. bei der Wiesbadener Landesbibliothek, bab ich auf eine

Beschreibung in Betracht kommender Handschriften verzichtet.

Die Wiesbadener Hss. Nr. 51 und 52 sind im Katalog als nieder-

deutscb bezeicbnet, in Wirklicbkeit sind sie aber beide mebr oder

weniger moselfrankisch, wenn auch eine colnische Yorlage zu Grande

liegen wird. So hatte ich urspriinglich vor, sie docb mit aufzu-

nehmen und Beschreibungen angefertigt. Als mir aber von Dr.

Behrend der Bescbeid wurde, dab von beiden Handschriften gute

Beschreibungen eingeliefert worden seien, babe ich die beiden Num-
mern und damit die Wiesbadener Bibliotbek iiberhaupt wieder ge-

strichen. Im Grofien und Ganzen aber schiitte ich mein Material,

wie ich es von meinen beiden Reisen mitgebracht habe, hier aus,

auch auf die Gefahr hin, gelegentlich mit der Deutschen Commis-

sion oder mit de Vreese zu collidieren.

Mein 4. Reisebericht hat nicht den geschlossenen Aufbau der

drei ersten Berichte, darauf weist schon die diesmal gewjihlte alpha-

betische Anordnung der aufgenommenen Sammlungen hin. Freilich

bilden auch so noch die rheinischen Bibliotheken und ihre nachsten
Nachbarn den Hauptbestandteil des Berichts; aber allerlei Yaria,

die mir in den letzten Jahren zugegangen sind, haben daneben
Aufnahme gefunden. Yon den rheinischen Sammlungen fehlen

allerdings gerade die beiden groBten, die Coiner und die Darm-
stadter; sie sind so umfangreich und zudem so ausschlieBlich

niederrheinisch-colnisch in ihrem sprachlichen Kleide, daB es besser
ist, sie fiir einen besonderen Bericht zuriickzustellen. So bleibt

diesmal das Hauptgewicht auf den beiden Diisseldorfer Samm-
lungen beruhen, der Landes- und Stadtbibliothek mit ihren reichen
Scbatzen an nd. mystischer und theologischer Literatur, und dem
Staatsarchiv mit seiner Uberfulle der historischen und besonders
rechtshistorischen Prosa. Beide Sammlungen haben auch interes-

sante Fragmentenmappen. An zweiter Stelle steht, trotz Beckers
Katalog, auch in meinem Bericht noch Trier. Die Trierer nd.
Bestande sind literarisch ergiebiger als die Diisseldorfer, die Poesie
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kommt mehr zu "Worte: aufier dem Theophilus haben wir die

beiden wertvollen Handschriften der poetischen Apokalypse and

der kleineren ihr angehangten Gedichte. Die lebbafte Schreiber-

und Sammeltatigkeit der Fraterherren in Eberhardsklansen kam
zwar nicht blofi der nd. Literatnr zu Gate, giebt nns aber doch

wertvolle Fingerzeige fiir die Wandernng der literarischen Ein-

fliisse von dem nld.-nd. Gebiet in das siidmittelfrankische Land.

Dann ist aber fiir Trier bedeutsam die merkwiirdige Ansammlung
niedersachsischer

,
ost- and westfalischer Handschriften in der

Trierer Dombibliothek. Wahrend z. B. Mainz, das aralte

kirchliche Centrum des mittleren and ostlichen Niedersachsens,

sich aach nicht die geringste Spur nd. literariseher Uberlieferang

bewahrt hat — ein anbedeatender Rest nar ist mit den letzten

Mainzer Fiirstbisehofen nach Aschaffenburg gewandert —
,
hat

die Liberalitat eines einzigen Mannes, des Domherrn GrafenKessel-

statt, der Trierer Dombibliothek vor rand 100 Jahren einen statt-

lichen Besitz hildesheimischer
,
paderbornischer u. a. niedersach-

sischer Codices geschenkt. Die Mehrzahl davon ist lateinisch,

immer wieder liest man in Saaerlands Katalog die Herkunftsnotiz

aas St. Michaelis, St. Godehard, dem Liichtenhofe (Fraterherren)

in Hildesheim, aas Abdinghof, Dalheim oder Bracket im Pader-

bornischen. Aber aach 11 ganz oder teilweise nds. Gebet- and

Andachtsbiicker finden sich daranter and einige grofiere fromme

erzahlende Werke. Gegen Dusseldorf and Trier treten alle iibrigen

rheinischen Bibliotheken and Archive fiir unsern Bericht weit

zuriick, die Bonner Bibliothek war nicht so ergiebig wie er-

wartet, in Coblenz uberwiegt schon das Mitteldeatsche, die Stadt-

bibliothek and das Staatsarchiv fallen ganz aas, nar die im Staats-

archiv deponierten and daher jetzt endlich beqaem zuganglicben

Handschriften der Gymnasialbibliothek bieten etwas. Fast

ausschliefilich ndl. sind die 10 Hss. des Klosters Gaesdonk
ganz im Nordwesten der Rheinprovinz

;
ich babe sie trotzdem kurz

mitverzeichnet, dagegen, wie schon oben erwahnt, die mosel- und

rheinfrankischen Hss. des Hospitals zu Cues und der Wiesba-
dener Sammlungen fortgelassen. Za diesen rheinischen Bestanden

von einiger Bedentung treten dann die benachbarten Bibliotheken

des Germanischen Nationalmuseums za Niirnberg and

der Giefiener Universitatsbibliothek hinza. Beides sind

nicht sehr alte Sammlungen, vor allem die Niirnberger ist ganz

aas Zufallserwerbungen zasammengewachsen. Gerade dadareh aber

iindet der nd. Forscher ziemlich viel Material vor, wahrend z. B.

die angleich ehrwiirdigere and reiehhaltigere Handschriftensamm-

1 *
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long der Niirnberger Stadtbibliothek
,
eben weil sie auf localer

Grundlage erwachsen ist, fur das Nd. vollstandig ausfallt.

Die bisher aufgezahlten Bibliotheben uud Archive, sowie die

kleineren rheinischen Sammlungen habe ich auf zwei, ziemlich weit

auseinanderliegenden Studienreisen besucht. Gleich in den ersten

Monaten meiner den mnd. Handschriften gewidmeten Reisen hatte

ich einige Wochen (13.—31. August 1897) am Niederrhein zuge-

bracht und damals Cleve, Goch, Gaesdonk, Xanten, Em-
merich und Diisseldorf aufgenommen. Yon Belgien zuruck-

kehrend, traf ich dann am 31. Oktober desselben Jahres in Aachen

ein und verweilte in Aachen, Diiren, Coin, Bonn, Coblenz,

Frankfurt, Darmstadt, Mainz, Wiesbaden, Cues, Trier

und Luxemburg. Mit dem Ende des Jahres 1897 brach ich diese

Reise ab. Die damals gesammelten Bescbreibungen gedachte ich

zunachst gleich nach dem skandinavischen Reisebericht als dritten

Bericht folgen zu lassen. Aber die dringende ErschlieBung der

Wolfenbiittler nd. Handschriften beanspruchte den Yorrang. In-

zwischen war ich in der Technik der Hamdschriftenaufnahmen so

viel weiter fortgeschritten, daB mir die Beschreibungen aus dem
Jahre 1897 langst nicht mehr geniigten, zumal da inzwischen die

weitergehenden Instructionen der Deutschen Commission bekannt

gegeben waren. So habe ich den Sommer 1904 noch einmal den

rheinischen Handschriften gewidmet, zuvor aber Giefien, Fulda,
Aschaffenburg und N iir nberg mit aufgearbeitet. Zum zweiten

Male bin ich im Sommer 1904 eingekehrt in Frankfurt, Wies-
baden, Coblenz, Cues, Trier, Bonn und Diisseldorf.
Auf dieser Reise von 1904 baut sich also der vorliegende Bericht

im Wesentlichen auf. Wo ich allein auf Aufzeichnungen meiner
ersten rheinischen Reise zuriickgreifen muBte, also bei Aachen,
Cleve, Gaesdonk, Xanten, Wesel, Emmerich, Mainz
und Luxemburg, macht sich leider jetzt der Abstand recht

fiihlbar.

Eine von Diisseldorf aus geplante systematisehe Bereisung der
kleineren niederrheinischen Stadtarchive und Privatsammlungen
hab ich damals leider nicht mehr zur Ausfiihrung bringen konnen

;

Degering, der diese Reise dann, z. T. noch auf meine Informationen
hin, fiir Berlin antrat, hat sie zwar auch nicht zu Ende gefiihrt,

aber er hat dabei die neue Reinaert-Handsehrift entdeckt! Ich
stelle, was ich aus gedruckten Angaben iiber literarische mnd.
Handschriften in den kleinen Sammlungen des Nieder-
r he ins weifi, am Schlusse dieses Berichts ganz kurz zusammen. —

In einem nd. rheinischen Handsehriftenberiehte wird natur-
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gemaB das Niedersachsisehe vor dem Niederrheinischen etwas zu-

riicktreten. Auf der andern Seite erschweren Niederlandisch and
Moselfrankisch oft das genaue Bestimmen mancher nd. oder ndrh.

Handschriften dieser westlichen Gegenden. Ich habe da die Grenzen

dessen, was ich aufgenommen habe, nicht immer ganz scharf ge-

zogen, jedenfalls bei kleineren oder schwer zuganglichen Samm-
lungen auch diejenigen Handschriften beriicksichtigt, bei denen der

nld. oder md. Einschlag iiberwog, sie aber stets kurzer behandelt.

In den Diisseldorfer Bestanden, vor allem bei manchen Hand-

schriften der Landesbibliothek, tritt mit der nld. Heimat vieler

dieser mystischen und asketischen Schriften anch die nld. Sprache

starker zu Tage, in Trier dagegen macht es oft groBe Schwierig-

keiten, zn entscheiden, ob eine Handschrift noch ripuarisch oder

schon moselfrankisch ist, oder ob sie etwa bereits von der nhd.

Gemeinsprache zersetzt worden ist. Die in Trier wahrend des

15.- Jahrhunderts herrschende Literatnrsprache ist offenbar selbst

nicht immer rein gewesen; das in Trier eigentlich zu erwartende,

und auch oft genug belegte, reine Moselfrankische ist von Coin

her haufig ripuarisch beeinfluBt worden. In der Trierer Hs. der

Vision Buschmanns (Stadtbibl. Nr. 1186 [488]), die Adolf Becker

in der Einleitung seines eben erschienenen Buchs „Die Sprache

Friedrichs v. Spee“ (Halle 1912), S. VI ff. als Muster des Trierer

Dialekts um 1440 untersucht, stellt er als regelrechte Vertreter

die Formen iverpen und up auf. Die Hs. mischt aber up und uff,

gleich der Titel hat 2 vff. Ich hatte die Hs. 1904 nicht mit auf-

genommen, weil ich sie offenbar flir moselfrankisch gehalten hatte;

vielleicht hatte ich bei dieser und anderen Handschriften, die up

und uff mischen, doch wenigstens einen Hinweis geben sollen.

Dem TJberwiegen des ndrh. Materials sollte der Einschub einiger

nicht-rheinischer mnd. Handschriften ein Gegengewicht bieten. Aus

diesem Grunde hatte ich zunachst- die beiden groBen mystisch-

asketischen Sammelhandschriften aus Berklingen und Calbe
mit aufgenommen, die mir von ihren Besitzern zur Untersuchung

anvertraut worden waren. SchlieBlich habe ich doch aber auch

die beiden ndrh. Handschriften, das interessante Sydracfragment

Dr. Kristellers und die theologische Sammelhandschrift aus

K. Th. Volckers Antiquariatskataloge nicht zuruckhalten wollen

und zwei kleinere mnd. Fragmente (Altenbruch und Professor

Schaaffs) zur Abrundung dazugetan. Nd. Drucke hab ich in

diesem Berichte nur gelegentlich mit angefiihrt, so bei Niirnberg,

Frankfurt, Mainz, Aachen.

Das etwas buntscheckige Corpus dieses Berichtes gliedert sich
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alphabetisch nach den Aufbewabrungsorten. Ein Register, das

diesem Beriehte zum ersten Male beigegeben wird, soli aufier den

Titeln der besprochenen Werke ancb ein Verzeicbnis der Vor-

besitzer und der Schreiber bringen. Diese Register sollen zugleicli

Bericbt I—III mitumfassen.

Es bleibt mir schliefilich die angenehme Pflicht, den Vorstanden

der besuchten Bibliotbeken und Archive meinen herzlichen Dank

fiir die Unterstiitzung meiner Arbeiten auszusprechen
;
mit beson-

derer Freude gedenke icb der unenniidlichen, klugen Fiirsorge, die

icb von Herrn Geheimen Arcbivrat Dr. Ilgen in Diisseldorf er-

fahren babe, mochte er in dem Diisseldorfer Teil meines Berichts

einen bescbeidenen Lobn fiir seine Miihen finden. Den Herren

Pfarrer Diestelmann in Berklingen, Dr. P. Kristeller in Berlin,

Superintendent Muller in Calbe a. d. unteren Milde und Prof. Dr.

G. Schaaffs in St. Andrews bin icb ebenfalls zu lebhaftem Danke
verpflichtet, daB sie mir die in ibrem Besitze befindlichen Hand-
schriften zur naheren Bescbreibung iiberlassen haben. Icb kann

aber diesen Yorbericht nicht schlieBen, ohne auch der Gottinger

Gesellschaft der Wissenschaften, die diese mnd. Reiseberichte ver-

anlabt und durch ihre Mittel ermoglicht hat, dankbar zu bekexmen,

dafi sie damit meinen nd. Studien Weg und Ziel gewiesen hat.

Aachen, Stadtarchiv.

Nur eine Hs. kommt hier in Frage: 253 Bl. Pap. in kl. 8°,

Mitte 15. Jahrhs., aus einem Aacbener Franciskanerkloster stammend,
friiher im Besitze von Dr. Wings-Aachen.

Sammelband mystiseher Tractate in ndrh. (z. T. mnld.)

Sprache. Die Hs. ist von C. Norrenberg in der Zt. des Aacbener
Gescbichtsvereins Bd. 5 (1883), S. 287—294 beschrieben und eine

Probe aus dem ndrh. Teile gegeben worden. Ygl. auch Nd. Kor-
respondenzbl. Heft 9 (1884) S. 46.

Eine Hs. liber die JulichscheFehde von 1542 wird in

den Annalen d. hist. Vereins f. d. Niederrhein, Heft 61 (1895),
S- 64—76 besprochen; sie war friiher in der Stadtbibliothek zu
Aachen.
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Aachen, Stadtbibliothek.

Der handschr. Katalog der Stadtbibliothek enthalt im Bd. XU
die Hss., und zwar S. 140 die Manuscripte auf Pergament, S. 141

—154 die Papierhss.

Nr. 44 (Kat. S. 143): Pap. in 12°, 15. Jahrh. Im alien Leder-

bande, dessen Holzdeckel heraasgenommen sind.

Ndrh. Gezeitenbuch. Yoransgeben 12 Bll. mit lat. Text;

sie beginnen mit dem Hymnus: Aue many dextra xpi pforata plaga

xpi etc., 5 vierz. Strophen auf die 5 Wundmale Christi; die fol-

genden Prosagebete haben z. T. ndrh. Uberschriften. Zwischen

Bl. 8/9 fehlt etwas. Der ndrh. Teil beg. Bl. 13r
: He begynen de

gesyde v a. dem bilge criitze. GEgroyt fyftu godertere here ilm

xpe du bys vol genaden de barmhertzicheit is myt dyr etc. Es folgen

Beicht- und Sacramentsgebete, eine Prosaandacht von den 7 Freuden

U. L. Frau, dann zwischen einem lat. Gebet an den hi. Jourus

(Georg) und deutschen Gebeten eingeschoben eine mystische
Erklarung der Messe auf 22 Bll. Anf.: I)yt is de bcdudynge

der bilger myffe Als der preifter an den elter Jcompt etc. Ygl. Be-

richt III, S. 43 f., wo ahnliche Tractate aufgezahlt sind.

Nr. 45 (Kat. S. 146): Pap. in 12°, 15. Jahrh., von einer ein-

zigen zierlichen Hand geschrieben. In altem Lederband mit Holz-

deckeln, SchlieBe abgerissen.

Ndrh. Grebete, zumeist Marienandachten. Anf.: So ive

onfe liene vrouive alle dage ynenclichen anroift mit defe gcbede. en ji

ermaynt des ellendige bedroifde jlays dl
/i ond’ de bilge cce by ire lieue

hinde ftoynt. de wilt fi fond' alle zwittel byflaijn in fine lefle ende etc.

Es folgen dann u. a. einige grofiere Marien- Andachten:
1) He begit vnfi lieu vrouive [aider, eine Umdichtung des davidi-

schen Psalters auf Maria, mit angehangter Litanei und Gebeten.

Andere Hss. des Werkes hab ich Bericht I, S. 114 und HI, S. 66.

108 besprochen.

2) Van fonderlinger werdicld des hues Marien. Anf. : SEente

bernart fait: Maria is eye gl'ofe en eg foeffe name ~y de hemel en oil

all ertriche etc., 15 Bll.

3) Vd wdich1 des loues Marie. Anf. : Maria is gefoicbt. by wilcher

dat de gre vd deser vborgere vboleld foilde tide volmaicht. da is gefoicbt

dad fchaiff va wilche foilde wde gebore ey lam. dat op buere en drage

foilde de funde d’ iverelt etc., 6 Bll.
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4) We troifthche ind behulplich d‘ maria is de myfche. Anf. : DJe
tdele conycyne ftoet zo dyre recht’ hant mitvgulde cleidere etc., 8 B1L

5) We troiftlich en we behulplich dat maria is de myfche. Anf.:

DJe grade en de genade is vfgefiart en gegoffe in dyne Uppe etc.,

die Andacht entwickelt sich zn einem Dialog zwischen Maria und

dem Menschen, 7 Bll.

6) We onfe lieue vrouwe geyne twifl gelide jj ban tufche ere foene.

en erbarh* irs loues. Anf. : Alle creature fulle grois mache de mod’

des fcheppers liemelrichs ertrichs etc., 13 Bll.

Nr. 64 (Kat. S. 140): Perg. in 12°, von einer Hand des 15.

Jahrhs. schon and deutlich geschrieben. Mit Miniatnren. Einge-

bnnden in eine alte Perg.-Urknnde mit diinnem Lederbezng.

Ndrh. Grebetbuch. Anf dem 1. der Papiervorsetzblatter

des Einbandes stebt (fiber Kopf geschrieben) eine kurze Inhalts-

angabe des Bandes ans dem 16. Jahrh., anf dem 1. Pergamentblatt

ein Inhaltsverzeichnis ans dem 17. Jahrh. Vorausgeht ein Kalen-

darinm, dann folgen:

1) Bl. lr
: De getzyde van deme vperftenteniffe ins lteren ihefu

crifti Ind begeynnent alfus: 0 Heylge dach ind eyrlich bys gegroi/l

eivenclich etc.

2) Bl. 25 r
: De getzyde va der heilger ioncfrauuen fent Katherine.

3) Bl. 28r
: De Tcurte getzyde van fent agneten der heilger ionc-

frauwen.

4) Bl. 33r
: De getzyde van der edeler reyner Jonffrauwen ind

mertelerfche fente Barbaren.

5) Bl. 46r
: Sent benedictus getzijde, von Papst Benedict 1349

gemacht.

6) Bl. 64r
: Ian dem heilgen facr amente. In die Betrach-

tung eingelegt ist Bl. 56v—61 r ein Abschnitt van den xii vruchten:
Byt fynt de xii vruchte ind nutze de mynfchen der yd yntfenget in

ghenaden as ich dich befcheyden will etc. Die Bl. 65r angescblossenen

kleineren Abschnitte mit theologischen Vorschriften fur geistliche

Leute, und die Bl. 72r—74T den Tractat absehliefienden Aussprfiche

zahlreicher Kirchenvater fiber geiftelich leuen sind vielleicht selbst-

standig.

7) Bl. 75r
: Be lefle auentzrede de vnfe lieue here Jhefus xpus

leirde fyne lieue jungeren do hei van yn uoulde fcheyden. Anf.: JN
der zyt it gefchach doe ihus alle defe rede vollenbracht hadde etc.

8) Bl. 92t
: Be paffie crifti als die vier ewangeliften concor-

deren. Anf.: BOe thefus defe wort gefprochen hadde do geynek hei

viff myt fynen iungeren in eyn dorp dat heifehet getzamanie. Aucb
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Stuck 7) ist aus den 4 Evangelien zusammengezogen. Ich verweise

auf Bericht I, S. 100; II, S. 130. 174; III, S. 24. 54.

Die Nrr. 46 (Kalender mit astronomischen Tabellen nnd Trac-

taten) nnd 59 (Den Spiegel vande lieffhebbers des Werelts) sind rein

nld. Hss. des 16. Jahrhs.

Unter ihren Incunabeln (die bis zum J. 1550 gerecbnet werden)

besitzt die Stadtbibliothek eine grofie Anzahl der ndrh. Coiner
Drncke aus den ersten beiden Jahrzehnten des 16. Jahrhs. Der

mir seinerzeit vorgelegte hsl. Katalog Dr. A. Richels ist leider

bis heute nicht gedruckt worden. Ich gebe einige Notizen im

Nachtrage dieses Berichts.

Aachen, Kirchenbibliothek zu St. Peter.

Perg. nnd Pap. in 8°. Statuten- nnd Chronik-Buch der im

J. 1504 gestifteten Bruderschaft vom Leiden Christi zn St. Peter

in Aachen. Bl. 1—6 Pergament, alles tibrige Papier. Bl. 1—4
die ersten Statuten der Bruderschaft, in ndrh. Sprache.

Anf. : Bit is eg brolderfchaff va dat lyde ons hen ihii xpi Jn /hit

peter. JN name des almeclitige gotz der heilger dryucldicheit etc. Es

folgen spatere Erganznngen der Statuten, Yerzeichnisse der Greuen

oder Brudermeister bis 1630, endlich ein Verzeichnis der Briider

von 1504—1722. — N d. Statuten einer St. Sebastianus-Arm-

brnstschiitzengesellschaft zu Herzogenrath (Kr. Aachen-Land), eben-

falls von 1504 Juli 7 fiihrt A. Title, Ubers. iiber die kleiner. Arch,

d. Rhein. -Prov., Bd. 2 (1904) S. 312 an. Gereimte Statuten
der St. Sebastianus-Schiitzengesellschaft in Waldfeucht (Kr. Heins-

berg) von 1433, in einer Niederschrift von 1597 bei Tille ebend.

S. 200.

Altenbruch (Land Hadeln), Archiv des Landes.

1 Doppelbl. Perg. in Kleinfolio, zweispaltig, 15. Jahrh., dient

als Umschlag eines Anno Dominj 1598 vp mitvajlenn von Matthiaji

brunfenn angefangenen Frecteboicks von Oldenbroke.

Nd. Bruchstiick des Sachs. Landrechts mit der Glosse

hinter jedem Artikel; Bl. 1 = Homeyer I 19—20, Bl. 2 = I 25

§ 1—4. 25 § 5. 27. Der Text ist dem Homeyerschen nahe ver-

wandt.
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Aschaffenburg, Konigl. Hofbibliothek.

Die Kgl. Hofbibliothek zu A. ist von dem letzten Kurftirsten

und Erzbischof von Mainz Grafen Friedrich Carl Joseph v. Erthal

begriindet worden und fiihrt deshalb wohl auch den Namen „ Biblio-

theca Fridericiana“. Die in ihr vorhandenen nd. Hss. gehoren

nicht etwa zu alten Mainzer Bestanden, die aus den nds. Teilen

der Erzdioecese friihzeitig nach Mainz gekommen waren. So sind

auch die verschollenen nds. Reehtsbiicher der Mainzer Dombibliothek

(Homeyer, Reehtsbiicher Nr. 433—437) nicht nach Aschaffenburg

iiberfiihrt. Einzelne knnstgeschichtlich wichtige Handschriften be-

spricht Jos. Merkel, Miniaturen und Manuscripte der Kgl. Bayer.

Hofbibliothek in A., beschrieben und erlautert, A. 1836, 4°.

Mscr. Nr. 24 (Merkel S. 14 Nr. 26): 41 Bl. Pap. in kl. 4°

(20,5 x 14,1 cm). 1480. Rubr., einfache rote Anfangsb., Bl. 1 T eine

rote Uberschrift
;

28—30 Z. Bl. 13—18 etwas durch Moder an-

gegriffen, Bl. 21 stark laediert. In starkes Papier geheftet,

auBerdem jetzt in e. Carton. — Aus der Bibl. des Rectors Christ.

Frid. Schmidt zn Liineburg ’) (vgl. den Auctionskatalog Bibliotheca

. . . Schmidtii
,

Liineb. 1748, S. 78 Nr. 4499). Bl. lr Stempel der

Bibl. Fridericiana.

Be medelid intje der hilgen Junckfruiven Marien,
nd. Prosatractat, vollstiindig abgedruckt von G. Hart, Progr. Gymn.
Aschaffenb. 1898/99, S. Iff.; vgl. die kurze Beschreibung der Hs.

S. IY und fiber die verwandten Lfibecker Drucke S. VI f. u. X.

Der S. X angeffihrte Druck s. 1. et anno ist aber vielmehr die bei

Johan Grashove in Magdeburg 1486 erschienene erste Ausgabe des

Werkes, vgl. Bericht III, S. 179. — Die Hs. stammt ihrem Dia-

lekt nach aus Westfalen, vgl. Seelmann, Nd. Korrespbl. 21, S. 48.

Nr. 30: 74 beschr. u. etwa doppelt so viel unbeschr. Bl. Pap.
in Fol. (31,5 x 19 cm). 1679 von 2 Handen in Hildesheim ge-

schrieben. 39 Z., ohne Buchschmuck. In einfachem Schweinsleder-

bande des 17. Jhs., rotlicher Schnitt, die beiden Bindebander abge-

rissen. — Bl. l'
r

: Sum Lttderi Schnarmacheri Ao. 1679.

Johan Oldekops Hildesheimische Chronik in einem
Auszuge. Vgl. Eulings Ausgabe, Stuttg. Litt. V., Bd. 190 (1891).

Unserer Hs. scheint die Bericht III, S. 200 erwahnte Hs. des

1) Von den ubrigen nd. IIss. Schmidts habe icb bisher weder in Aschaffen-
burg noch sonstwo eine Spur gefunden.
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Hildesh. Stadtarchivs (Hss. die Altstadt betr. Nr. 9, 17. Jk.) am
nachsten zu stehen. Bl. 2r hat die Hand des alten Luder Schnar-

macher am Rande bemerkt, diese Hs. sei auji dem unter B. Car (?)

Jordans mfcriptis befundenen vndt in curia verhandenen Exemplar p
me 1

) filium et generum meu abgefchrieben Ao. 1679. L. S. Schnar-

macher selber hat am Texte nicht mitgeschrieben
,

aber iiberall

Randnotizen hinzugefugt und die zugehorigen Textstellen oft rot

nnterstrichen. Im Texte beg. Hand 2 Bl. 28 v Z. 1. — Anfang
Bl. 2r

: Annales Johannis Oldecoppi ab anno 1171 ad annum 1563. —
1471. Im Jahre nach Chrijli Geburtt 1471 dej] andern dages nach

Marien Magdalenen ftarb Bifchoff Ernft etc. Eulings Ausgabe be-

ginnt erst mit dem J. 1500. — SchluB Bl. 74v
: (Anno 1562 . . .)

undt dujie Yerdracht icardt dorch de K. M. Ferdinandinn approberet

iindt befeftiget (= Euling S. 492 Z. 35). Die Sprache der Hs. ist

fast ganz verhochdentscht.

Nr. 46 (MerkelS. 13 Nr. 15. Homeyer, Deutsche Rechtsb. des

MA. 1856, Nr. 14. Rockinger, Wiener Sitzungsb., philos.-hist. Cl.

Bd. 118 Abh. X S. 33 f. Nr. 9):

379 Bl. Pap. in Fol. (30,7 x 22 cm). Yon einer Hand in fester

Cursive 1421 geschrieben. Zweispaltig, 32—38 Z., der 2. Teil der

Hs. enger. Ohne Rubricierung, fur Initialen ist iiberall Platz ge-

lassen, nur Bl. 322r ein rotes A. Glut erhalten. Alter Holzband

mit rotem Leder uberzogen, Messingteile abgerissen, der Yorder-

deckel zur Halfte abgebrochen. — Bl. lr Stempel der Bibl. Frideric.

Schliissel des Landrechts, nd. Die bei Homeyer, Rechts-

biicher S. 57 f. unter 1) besprochene alphabetisehe Arbeit iiber das

Sachs. Landrecht nebst Glosse und das Schwab. Landrecht. Alter

Titel auf dem jetzt an dem Yorderdeckel festgeklebten Yorsatz-

blatte: (Dit) bocck licit de flotel (de)s lantrechtes iv
2
). Bl. lra Vor-

rede des Bearbeiters:
[ ]

Ere ilm xpe eyngebovie fone etc. Bl. 3lb
:

[}Jr beghinnet fek dat lantrecht. Merket lire vud Imecht etc., 8 ge-

reimte Zeilen, dann: []Ere god vnde liymelfche voder etc. Bl. 4Ta

die gereimte Yorrede:
[ ]/; tymere alzo me fedit be deme weglte etc.

Bl. 6rb
: des hilligen geyjles tnynne etc. Bl. 6TS

: [
}Ot de dar is be-

ghin vnde ende etc., mit der glofa. Bl. 8VS
: Vvornemet vd der here

boit van deme lande to faffen. Bl. 8 rb beginnt endlich das alphab.

Werk mit dem Artikel
[ Jfffundern. SchluB Bl. 321" mit dem

Artikel
[ j

Vnde. Bl. 321rb Epilog des Bearbeiters:
[
}Ere god du

1) me iiber d. Zeile erganzt.

2) Das Eingeklammerte verdeckt.
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bift ey beyy vn ey ende alter gude dingk etc. bis Bl. 321Ta
: louen vnde

benedighe fcholen A.M.E.N.

Angehangt ist Bl. 322ra—378T& ein aasfuhrliehes Alphabet.
Register zu dem vorausgehenden Werke. Anfang (ohne Uber-

schrift): ABet dot dy ebdifche vn dy ebbete dy ghe vorfteg fynt ,
den

ande’n herfchelt mire B, herfchilt § i n etc. SchluB im Stichwort

[
]vnde: ivy eyne vredebreker wudj B, . . . bund § it. kamp § i. n.

Morde § vi) vnj ix. Xach einer leeren Zeile: Et fic eft finis regift’

libri huh) Per man? Criftianj czuden de Berlin
t
P q° dens glofq fit

bndcus i fecVa feel'at
}

a". Anno dry Millefioquadringetefio vicefimo

pmo 1

) Jn
cpfefto fancte lucie. Jn lipezk 2

).

Berklingen b. Schoppenstedt (Braunschw.), Pfarrer Diestelmann.

212 Bl. Pap. in kl. 8° (16,1 x 10,2 cm), Ende 15. Jahrh. Von
9 versch. Handen ziemlich gleichzeitig geschrieben. 19— 22 durch-

lauf. Zeilen. Ruhr., rote Uberschriften. Von moderner Hand als

S. 1—420 paginiert. In altem gepreBtem Lederholzbande, Einband

etwas beschadigt, das Innere der Hs. gut erhalten.

Mittelniederdeutsche Andachten und Gebete fU r eine
Klosterfrau.

1. S. 1—64: Die 15 Landes, (rot) Hijr beyynen de vyfteyn

laudes de fere niitte fyn ghelefen in yroten notfaken. Bomine deus

mens refpice in me, quare me dereliquifti longe. MYn god myn god

hemelfdie vader see in my etc. SchluB: vp dat he vlofede myne zele

van den de fe vorvolgeden. Glorie fy den vader

2. S. 65—68: Die 5 Deprofundis. Vyff deprofundis falftti

lefen alfe vnfe here vpgebort is in der myffe eyn iar lanck ... 0 leue

here id beuele dy duffen deprofundis dyne gebenedyeden houede etc.

SchluB : vn trofte cn vorvrouwe alle gelouygen zelen Amen. In einem
angehangten Seelengebet an Maria (S. 69—71) findet sieh S. 70
der Satz : 0 leue moder en lat nicht lange yn pyne de zelen dynes
knechtes Here helmoldus Bagel.

3. S. 71—89: Die 15 Salve regina. Item duffe Salve Re-
gina mit duffer ordenynge wo fe hijr na flan Sal eyn jutcelick menfehe
de dar begert de (S. 72) hulpc der barmhertigen moder godes marien
an ftynem ende. . . Alfo ferift de andechtiger vnde troflicker lerer

1) corrig. aus fexto.

2) Jn L mit blasserer Tinte vom Schreiber naehgetragen.
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Johannes Gerfon katzeler to parts jn deme boke van den anfechtynge

De vnfe here den menfche vorholt an orem leflen ende etc. Jeder der

5 Andaehten geht eine langere Einfuhrnng voraus
;

die erste An-
dacht selbst beg. S. 74: 0 Du gnaden riche vnde werdige Juncfrouwe

maria wes yngedechtich der groten leue vnde ouerulodigen gnade etc.

SchluB : To eynern beflute duffes gebedes fpryckt der trofllicker lerer

Johanes Gerfon an der vormelden flat vh ok meyfter bans an eyner

flat yn den tracta van den go'ygen dode . . . vnde were he ock de

grotefle funder de ju geleuede edder vp erde yu komen ys.

4. S. 89—93: Andacht auf den Namen Mariae. Hijr

begynt de fote name Maria. (S. 90) 0 Du alter enverdighefle hillighe

M Du alder truwefle myddelerfche etc. SchluB : danckbarheit yn

ewiger ewicheit An
.

5. S. 93—100: Kleinere Gebete (dat Sondages gebeth, Gebet

zu den 24 Alten, S. 98: znm Propheten David, S. 100: Griin-

donnerstaggebet, in 12 nicht abgesetzten Reimzeilen, Reime
aber z. T. zerstort.

Anf. : 0 moder alter barherticlieit

bedenke de Jamer vn grote herte leyt etc.

bis: va ju numermer mote gefcheyde tcerden Amen.)

6. S. 101—132 (z. T. von Hand 2): Andaehten zu den ver-

schiedenen Marienfesten des Jahres. Eyn gebet van tnarien

alfe fe yn den tempel was. 0 maria gloriofe zelc vorluchte my etc.,

femer zu LichtmeB, Annunciationis
,

Yisitationis
,

Himmelfahrt

Mariae, Geburt Mariae. SchluB: mytte trofler de hilligen geijjl van

nu went % ewich‘ Amen.

7. S. 133—144: Die Regel desKlausnerlebens. Dyt

is dat gefette vnde Ordenynge alle den de klufener leuent ghelouet

hebben. DAt erfle dorch welcker want fe yngefeghent tcerden De want

folden fe ntimer ane bouen icedder dorch ghan etc. 23 Punkte.

SchluB: De klus regelen folde fick eyn juwelich klufener laten lefen

iho deme mynflen eyns yn den veer weken wes he nicht gheholden

hedde dat he dar fyne fchult vor fpreke. Deo gracias. Eine andere

Hs. des Stiickes in Wolfenbiittel-Helmst. 1187 (v. Heinemann III

99 Hr. 1295), Bl. 71'—87'.

8. S. 145—156 (Hand 3). Das Magnificat, eine Marien-

andacht in 6 Abschnitten. Magnificat p7 nr. IK bydde dy leue

jucfrouwe maria dor alle de groten ere vnde groten gnade de dy god

heuet gegheuen etc. SchluB S. 155: Vn twyde my % duffer fake in

duffen achte daghen. Angehangt ist noch eine Empfehlung dieser

Andacht.
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9. S. 157—168 (Hand 4): Die 15 Paternoster. Hijr be-

ghynen de vyfteyn pr nr. 0 here ihit xpe des leuendygen godes fone

danekbarheit loyff vnde glorie fy dy vor de ordinerynge alle dyner

hillige letmate an den cruce etc. SchluB : du de louelick byft in ewicheit

der ewicheit Amen. Vgl. Bericht ITT. S. 46 nnd II, S. 37. Eine

lat. Fassung in Hildesheim, Josephinnm, Schrank I, Hr. 3 (an

letzter Stelle).

10. S. 169—171: Die 15 Freuden unsers Herrn. Hijr

begynen de ryfteyn vroude de vnfe leue here hadde an deme cruce.

DE erfte vroude teas dat ick numermer en fed fcheyden vt mynes voder

riche Alfe iclc dar vtgefeheyden was pr nr etc. 15 kurze prosaische

Absatze. SchluB: Vnde wyl fe laten fchauwe den fpeigel myner got-

liclcen clarheit amen. S. 172—174 ist dann eine lange Empfehlnng

dieser Andacht angehangt, darin u. a. S. 172: vn dyt is beftedyget

van deme pauivefe Johannes den vyfteynden (984— 985) etc., S. 174:

De fulue mefche fal oclc mer Ions entfanghen den ofte he ghynghe to

fancte Thomas in yndeen Vnde fal ock mer Ions entfanghen dan dat

alle meer black were Vnde alle lerge pergament vnde de fnelleften

feryuer were de iv helben gefereuen ml feriuen mochten etc.

11. S. 175—182: Ein Brief Jesn Christi an St. Michael,
betr. bauptsachlich die Heiligung des Sonntags. Hijr lieuet ftek an

eyn gebot dat god fuluen heft geboden vnde lwft dat gefant vp fancte

Jlychaelis berth vnde dar henghet de breeff vor fancte mychaelis belde

vnde nemant en weet nor ane de breeff hanget . . . Vn he is yn deme

vernen lande to brythanien etc. SchluB: Dat bede ick by mynen
engele finite mychaele ihs xps amen.

12. S. 182—184: Mariengebet. Hijr begynt eyn gebet vd

der glwiofen junefrouwen marien to meylanen. 0 maria eyne fyole

der otmodicheit Eyne rofe der rechten leue etc. SchluB: vor dem altar

geheten facta fcoru amen.

13. S. 185—197 (Hand 5): Passionsandacht in 30 Punkten.
Hijr begynen xxx pantte vd den lyden vnfes heren iliu xpi. TEn
erften male ouerdenket wat vnleffchelicker leue dat yck hadde Dat
menfehelieke geflechte to vorfone myt myne hemelfchen vader Do ick

op my nam Adames myfdaet etc. SchluB: vnde guetfen yn myn edcl

herte to myner leuen brud behoff.

14. S. 197—201: Die 7 Betriibnisse U. L. Frauen, ge-

reimt. Verse nicht abgesetzt. Hijr begynnen de feuen bedrofni/fe

van vnfer leue fruicen De men gerne fal vp de tyde lefen etc.

TO metten tyd vn to mydder nacht

wart marien de bodefehop ghe- (S. 198) bracht
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Dat ore kynt vtife leue here

manck den ioden gevangen were etc.

8 sechszeilige Strophen, SchluB:

Alfns tees ock by my i myner leften drofniffe

Vp dat ick der ewigen vroude jo nicht en my/fe Amen.

Das Gedicht, wie es hier vorliegt, gehort zu den kurzen Fassungen

der beliebten Reimandacht. Die Bericht I, S. 105, II, S. 180, III,

S. 36. 49. 132. 174 f. 261 aufgezahlten Hss. zerfallen in mindestens

acht verschiedene Rezensionen; die nachsten Verwandten unserer

Hs. sind Rostock (Bericbt II, 180) nnd der alte Magdeburger Drnck
(III, 174 f.).

15. S. 201—210: Die 10 Ermahnungen U. L. Fran,
Marienandacht. Hijr begynen de x vormanyge van vnfer leue frutven.

0 Maria ick vormane dy (S. 202) der ouendoydygen groten [grolen]

vnfprekelicke vroude ere vnde teerdicheit de dyn lyff vn dyn zele ent-

fenck do god de vader . . . dy vorkos to eyner moder etc. 10 Ab-
schnitte mit gleichem Anfangs- und SchluBsatze. SchluB: Dorch
dyne grondelofen mylden barmherticheit Amen.

16. S. 210—215: Die 5 Paternoster von denWunden
Christi. Hijr begynen de pr nT va den vyff wuden ihu xpi. GHe-
grotet fiftu durebare ivude der vorderen hant ihefu dar vt geidoten ys

de vloet der gotlicke leue etc. SchluB : eynen vrolicke ynganck i de

konyclicken (lapkamere dynes otmodigen herten Ante.

17. S. 215—224 (S. 217 ff. Hand 4): Verschiedene kleinere

Gebete, S. 215 f. Mariengebet, S. 217—221 St. Gregorius Gebet

vom Leiden Christi, S. 22 1 f. Mariengebet, zn dem Papst Sixtus IV J

)

(1471 — 1484) AblaB gegeben hat, S. 223 f. Morgen- und Abendgebet.

18. S. 225—261 (Hand 5): St. Gertruds Betrachtungen
iiber das Leiden Christi. Hijr begynen fomyge nutte puntte

va den erwerdige leuede vn lydende vnfes leue heren ihefu cri/li dar

fick vnfe leue falige enverdige moder gertrud y orem leuende dycke

yne plach to offende vn funderlynge yn der hillige my/fe. 0 leue here

ick bydde dy otmodelicken dattu dy wyllejl neder negen van deme trone

dyner hogen mogent yn dat duel vnfer ellendicheit vnde vornigen dat

offer vnfer ewigen falicheit etc. SchluB: vnde heft gelede den bitteren

dot de yn ewield ghebenedyget is Amen.

19. S. 262—263: Passionsandacht in 5 Abschnitten.

Van der klufenerfehen pr nr. 0 leue here ihu xpe entfa dyt ghebet

% de ere alle dyner hilligen votftappen de du ghegan heuest vme der

1) Auch S. 323 wird ein Ablafi Sixtus IV erwahnt.
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menfdim fdlkheit etc. SchluB : dattn vns der ivillefl deyhaftich (!)

maken Amen.

20. S. 264—273: Die 40 Celle n, eine Fastenandacht der

hi. Birgitta. Tfo ivy vnfen leite heren vifiteren follen yn der

woflenye de vertich dage vme . . . Eyne fchone collade ynder vaften

Eickes dages eyn puntte to adercamven ofte to denken de vnfe leue

here brygitten openbarde. (rot) IJyt fint de vertich Celleken yn der

woflenye in der vafle. Bes fondages. BAt er/ie Celleke is myne

enycheit de ick hadde Bo ick begaff alle folas vnde myne enige moder

vn alle dinck der mefchen. Merke myne vtuerkorne vrundyne wo ick

alleyne ghenck etc. SchluB: Blyuet vredefam op dat gy wefen rnoge

faftere der hilligen engelen ame.

21. S. 273 : G-ebet an St. Augustinus.

22. S. 273—274: Reimgebet an Christus, Verse nicht ab-

gesetzt. Eyn fuuerlick putteken.

Ick hebbe begert (S. 274) van anbegyne

dat ick van herten leyfgheivyne

Ben de my erften heft vtaenvelt etc. 16 V.

SchluB : Jck ivyl leue vnde fteruen yn fynen hilligen wuden

Wante ick one aldas mylde hebbe ghevuden amen.

23. S. 274: Das geistlicheKloster, Allegorie. Hijr

begijnt dat gheyftlicke Clofter. Eyn vredefam herte ys ey clofter vnde

dar is god fuluen ey
[|

I7ur dieser Anfang ist erlialten, hinter

S. 274 ist ein Blatt berausgeschnitten.

24. S. 275—281 (Hand 4): Die 7 Paternoster und Ave-
maria, Marienandacht. Der Anfang der einleitenden Empfehlung
verloren, S. 275 beg.: de miffen lofen myt vijf pF nr vnde Aue maria.

Noch boven al dyt fo warden de broder vn fufteren delaftich al der

myffen vnde al des gitden dat dar gedan icert ? duffen ticeyn orden

Als in den orde vnfer leue vruicen broders vt deme berghe carmelien

al der icerlt dor vnde in den orden ran der predicker yacobynen etc.

S. 276: BAt erjle pr nr vnde aue maria offere ick dy 0 maria in

de ere der bedrofniffe de du haddejl do dij fymeon propheterte etc.

SchluB : dat ick by dynen leuen kynde ewiclickc reflen mote vnde leaen

ewilicken Amen.

25. S. 282—295: Andacht und Grebete zu St. Maria Mag-
dalena. Buffe na gefcreuen bede fal men xxx clageUme lefen vn

begynen fe eynes vrygdages vnde endigen dat eynes fonauendes etc.

SchluB: vnde dor dyne grudelofen barherticU wes vnfe ewige refle

Amen.

26. S. 295—312 (S. 303 ft. Hand 6): Verschiedene Gebete,
das erste an St. Anna, S. 298 zum Propheten David (identisch
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mit S. 98— 100!), S. 299 Verzeichnis der Statten, wo taglich Yer-

gebung aller Siinden erteilt wird, S. 301 Gebet zu Maria in der

Osternacbt, S. 302 abgekiirzte Form der Litanei fiir Xotfalle, S. 303

kurze Ausdeutung der einzelnen Stiicke der Gezeiten U. L. Frau,

S. 308 Gebete zu den 3 Paternostem in der Vigilie, S. 311 Marien-

gebet, S. 313—314 leer.

27. S. 315—370 (Hand 1, S. 351 Z. 4ff. Hand 7): Beschrei-
bung der Statten des hi. Landes und ibrer Ablasse,
dnrch den Priester Herrn Bethlehem. Dyt is ey deuote

meditacie vp de paf[ie vnfes heren vnde van ftede to (ieden de mate

gefat dar vnfe leue here ihefus vor vns geleds heft Myt fuuerlicke

gebede dar vp deynen Vnde fo vaken alfe ment deuotlicken lefet fo

vordeynt me alle de aflate alfo vullencomelicken oft men alle de liilligen

ftede lynerit. jhemfalem lychamelicke vorfochte. — Dyt bockfche heft ey

iverdich preifler genomet her hethlehem befcreuen . . . (S. 316) Dyt is

dat aflat van de hilligen berge Caluarien etc. SchluB : Item de gebede

en darf men dar nicht vp lefen van fchult iveghen icente de fynt van

dettocien dar vp gefat. Andere Hss. des Werkes habe ichBerichtl,

S. 308, III, S. 22. 74 f. 213 besprocben; auch die Passionsandacht

der Kopenhagener Hs. Thott. 8°. 134, Bl. l
r
ff. (Bericht II, S. 40)

wird bierher gehoren.

28. S. 370—373: Die 7 Marterfalle unsers Herrn.
Dyt fynt de feuen fmartelicken marterlicken valle vnfes heren . . .

(S. 371) DE erfte niarter val alfe de here ghebunden wart gheftoten

van deme fleghe yn dat icater cedron etc. SchluB: an my n Timer

vorloren werden pater nofter aue maria . S. 374—380 leer.

29. S. 381—397 (Hand 8): Yon der geistlichen Geburt
Christ i, eine Allegorie in 7 Officien. Van der gheiftliken geborte

Jhu xpi. UNs vns (rot durchstrichen, lies is) eyn kyndeken gheboren

dyt heuet de ypphete ghefproken van der gheborten vnfes heren ihefu

crifti vnde is drierhande : Jn den erflen wert he in den hemele ewiliken

funder vnderlaet van den hemelfchen vader gheboren rccht als dat

I'chynfel van der funen is etc. SchluB: So war den kynde duffe

officien vnde denften aldus ghedan werden Dar tvaffedet vp vn bediet

to eneme vulmakeden mane vTi gaet vort in older vh in ivifheit.

30. S. 397—400: Geistliche Ermahnung an eine

Frau, ohne Uberschrift. Jhs fecht Dochter tear dyn herte vaftliken

in den heren vh en vrachte nicht dat menfchelike gherichte etc. SchluB

(wie es scheint unvollstandig) : dy fal ok mer gracien to gheworpen

werden to hunt.

31. S. 401—404: 16 Friichte der Betrachtung yon Christi

Passion, nach St. Bernhard. Sante bernhardus fecht We dat

KgL Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1913, Beiheft. 2
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hjden vnfes leuen heren vnde fynen doet myt medelidende vnde andacht

ouerdencket . . . Bern komen dar af fefieyn vruchte etc. SchluB: vn

dar to dat eivighc leuent ami.

32. S. 404: Sante Ambrofius [edit jucfrouwefchop is eyne vrun-

dyne der godheit etc. SchluB: myt dynetn hillighen durbaren blode.

33. S. 405—412 (Hand 9): Gedicht von einexn Geist-
lichen Krautgarten. Verse nicht abgesetzt. Hyr heuet fik

an Eyn glieifttik krutegertelyn dat Sancte francifcus feluen gemaket

vn geplantet heft.

Hyr heuet fyck an eyn fyn krutgertelyn

van edelen rofen fyn

dar god. kumpt myt lufien yn

Ben folle ivy hyr befynnen

dat he ivaffe jn den herten fyn.

Widtu hebben eyn volkomen leuent

der to wil Jk dy eyne guden rat geuen etc.

Etwa 116 V., die z. T. aber kaum noch herzustellen sind.

SchluB: ach here god icoldeflu vnfen herten Jn planten

So mochte wy ewyliken myt dy dar ynne ivefen ame.

Das Gedicht ist, nach einer Mitteilung des Besitzers, vor langeren

Jahren von ihm an einer nicht mehr naher nachzuweisenden Stelle

abgedruckt worden. Es ist, nach dem Umfang nnd Anfange zu

urteilen, verschieden von dem gleichbetitelten Gedichte des Harte-

boks (bei Staphorst, Hamburg. Kirchengesch. I, 4, S. 223—225).

34. S. 412—420 : Betracktungen iiber das Abend-
m a h 1 ,

ohne Uberschrift. We des morgens ivartfchop maket de ladit

allerleyge hide auer to der auent tvertfchop ladyt men leue vrn(n)de etc.

A. E. unvollstandig, SchluB: dat fyck got der zele nicht geuen much

alfo luttik alfo he fynes fellies nicht vorget.

Berlin, Dr. Paul Kristeller.

56 Bl. Pap. in 4°, Mitte 15. Jahrhs. Ruhr., rote Uberschriften
nnd Anfangsbuchstaben, Bl. l r eine groBere rote Initiale. Die Bll.

sind von Dr. Kristeller ans dem Einband eines Basler Lactanz-
druckes von 1521 (Basel, Cratander) losgelost nnd von mir restau-

riert worden. Nur etwa die Halfte der BH. ist unverletzt erhalten

geblieben, alle ubrigen sind durch senkrechte Schnitte eines Drittels

oder gar der Halfte ihres Umfangs beraubt worden. Die ur-

spriingliche Hs. muB nach ziemlich sicherer Berechnung 130 Bll.

in 11 Lagen zu je 12 Bll. (nur Lage 11 zu 10 Bll.) gehabt haben.



Mittelniederdeutsehe Handschriften : Berklingen. Berlin. Bonn. ^19

Davon sind mehr oder minder erhalten Lage I Bl. 1—12, II 1.

2. 11. 12, VHI 1—12, IX 1—11, X 3—9. 12, XI 1—9.

Bruchstiicke einer ndrh. Bearbeitung von MeisterSydrachs
Bach. Der Text nimmt eine Mittelstellung ein zwischen den

mnd. Hss. des Werkes (vgl. Bericht II, S. 103 nnd Jellinghans’

Ausgabe, Bibl. des Stnttg. Lit. Vereins Bd. 235, 1901) und den

zahlreicberen mnld. Hss. (vgl. fiber diese Jellingbaus S. VIII; de

Yreese, Tijdscbrift voor nld. Taal- en Letterk. D. 10 [1891], S. 33 f.

;

de Flon en Gailliard, Bescbrijving van mnld. en andere hss. die in

Engeland bewaard worden, I [Gent 1895], S. 15 f. tiber die von
den Hss. unabhangigen Drucke des Werkes hat besonders de Yreese

a. a. 0. S. 35ff. gehandelt). Erhalten ist 1) Lage I Bl. l r—

3

T Z. 11 der

gereimte Prolog, der den mnd. nnd einigen mnld. Hss. des Werkes
fehlt; 2) die prosaische Einleitnng (bei Jellinghans S. 19, Iff.) auf

dem Rest von Lage I und II 1—2, bis Jellinghans S. 37,8, es fehlt

also nnr eine Seite am SchluB; 3) vom Texte des Werkes a) Jellingh.

Cap. 27—31 = Lage II 11—12
;
b) Cap. 242—355 = Lage VIH—IX

;

c) Cap. 360* (= Znsatzcapitel hinter Jellingh. Cap. 360) —378
= Lage X3—9; d) Cap. 383—388 and der SchluBabsatz (ohne

die Subscriptio bei Jellinghans) = Lage X 12—XI lr
; 4) ein Re-

gister fiber die Capitel des Werkes, von dem nnr das SchluBblatt

verloren gegangen ist = Lage XI l r—9. Mit Hfilfe dieses Re-

gisters, dessen Lficke a. E. wieder durch den erhaltenen Text aus-

znffillen ist, lafit sich der Umfang des Werkes in dieser ndrh.

Fassnng nnd sein Capitelbestand genau feststellen. Ich werde

darfiber an anderer Stelle ausffihrlicher handeln.

Bonn, Kgl. Universitats-Bibliothek.

Der Katalog der Hss. der Kgl. Universitatsbibliothek ist stfick-

weise in den Universitatsprogrammen der Jahre 1858—1876 er-

schienen. Der 2. Band, in dem auch die dentschen Handschriften

enthalten sind, hat nachtraglich den Gesamttitel bekommen: „Chiro-

graphornm in Bibl. Acad. Bonn, servatorum Catalogus. Yolumen II,

qno libri descripti sunt praeter orientales relicui, conposuernnt

Antonins Klette et Josephus Staender. B. 1858—1876“. Auf

diesen Catalogus beziehen sich die Seitenziffem hinter den Nnmmern
der Hss. in meiner Beschreibung. Die Hss. sind jetzt nach den

nenen Nnmmern des Catalogus aufgestellt, ich ffige aber in Klam-

mern auch die alten Nnmmern hinzn.
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Nr. 220 (6

2

b
) (Cat. S.53): 374 beschr. Bl. Pap. in FoL, 15.

Jahrli., bis Bl. 359 T rubriciert, rote Uberschriften n. Initialen. In

alten Holzdeckeln mit brannem Lederbezug, 2 Schliefien abgerissen.

Vorsatzblatt (16. Jh.): Liber monafierij b. marie in lacu in quo con-

tinetur nominarius et verbcirius Item Abcdarius Item liber moraliu

antiquoru philofophoru Item liber moraliu antiquoru poetarum et bar-

baroru quorudam.

1.

Bl. l ra—126™ : LateinisebeGrammatik mit reichbaltigen

lat.-nd. Y ocabel verz eichnissen. Das Werk ist wahrschein-

lich als eine Glosse zn dem Doctrinale des Alexander de Villa Dei

aufzufassen und gehort mit den Berieht III, S. 13 n. 151 bespro-

chenen Wolfenbiittler Hss. naher zusammen. Vgl. auch die Aus-

gabe des Doctrinale von D. Reichling (Monnm. Germ. paed. Bd. 12,

Berlin 1893) S. LXIIf., wo lat.-deutsche Vocabularien dieser Art
kurz beriihrt werden. Anf. : Jncij/ noiari^ et vba

,

i^. EX quo ois

ho tiaHif fete defiderat it fumus phoi) pneeps ai-f p° iqd ml* Etc

quorulibg hoim ai9 feidj appetit Cu aia l puci0
fite dacois fit tfo tabVa

rafa etc. Bl. 4rb beginnen die Vocabelverzeichnisse mit den FlnB-
namen der 1. Declination: () Lbea Wifea lena Edea Podea boda JRura

(vgl. Berieht III a. a. 0.)
;

in derselben Spalte weiter unten die

erste deutsche Form papa: pawes, dann Bl. 4VS
: SeqiW noia [,u

iia ptes

hoim
. ffatafia ecn bedeynkni/fe cens dyges dat en to voren yhe/ie heeft.

Crinca (ivarde . Coma Trica vlechte etc. Die Vocabelverzeichnisse
schliefien sich an die einzelnen Paragraphen der Grammatik an
(bier der 1. Declination), sind in sich aber wieder in sachliche

Gruppen zerteilt. Bl. 55va beg. der Verbarius, Bl. 113T*: SEqti de

ptibus ideclinabilibus. Schlnfi Bl. 126va
: dapifer drofte .... et ois

int iei° Deo gras fftnis Nominarij et vbarij p me Ghijfbtu ner)
<)plet<) Anno M°ccci° lxvj° (1466) jpo die valetl. Ians deo et matri [tie.

Darunter ein versificierter lat. Neujahrsgliickwunsch von 1625:
B. P. Thonm v. Jnden priorj lacenfj F. Sehoeffeig.

2. Bl. 127r 143 v (Hand 2, einspaltig): Ein lat. Abcdarius,
d. h. ,,Versus in quantitate differentes“, von Anus bis vifeus. Mit
zahlreichen lat., seltener nd. Randglossen. Bl. 144 leer.

3. Bl. 145 r' 1 92 vfc (Hand 3): Lat. Florilegium von Ausspruchen
der antiken Philosophen.

4. Bl. 193r 374T (Hand 4, einspaltig): Lat. Cento aus antiken
und mittelalterlichen lat. Dichtern, sowie aus versificierten Teilen
der Bibel. Hervorzuheben ist

a) Bl. 273 t—279 r eine Sammlung lat. Sprichworter in
leoniniscben Hexametern, mit unregelmafiig verstreuten deutschen
Ubersetzungen, die Sprache ist bald nd., ndrh., bald hd. Anf.:
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Scit vir concilia cetu p<) fed dolenda. etc., vgl. z. B. Bl. 274r
: Alle

bate hilfft Quauis fit modica <pjl( tn oia litc. — JBetwuge lieffde ind

gemachte farive die vergeyt bald vn verf9 Decfcit feus color ac amor

ipe coactcj .... Drij wijff gerucht mackt eyn iair marclct E(l qi ynde

forum vox alta Cum mlierum etc. SehluB: Noli difeute nc ab bijs

tjtende’ qre.

b) Bl. 280 r—294r
: Ausziige aus dem lat. Cat ho.

c) Bl. 294r—295*: Ausziige aus dem lat. Frig e dan c 9 (lat.

Reimpaare). — Auf der Innenseite des hinteren Deckels : It
t
in die

gertrudis virginis duo pellices erant decollate jppC violenciam qua 9miffei at

in ciuite colln Ano dnj Mcccc Ixxiiij.

Nr. 336 (218, b) (Cat. S. 92): Die sog. Penborgschen Col-
lectaneen, eine fiir die ostfriesisebe Kirchen- undRechtsgescbicbte

des 16. Jahrbs. sehr wiebtige Sammlung meist nd. Stiicke, die von
dem ostfriesischen Greschichtssehreiber Eggerik Beninga (f 1562)

angelegt und von seinen nachsten Nacbkommen fortgefiihrt worden
ist. Eine ausfiihrliche Bescbreibung des Bandes habe ich im Jahrb.

der Gesellscbaft f. bild. Kunst u. vtl. Altert. zu Emden, Bd. 14

(1902) S. 177 ff. gegeben.

Nr. 346 (222* b) (Cat. S. 95): 130 Bl. Pap. in 4°, 16. Jabrh.

Ruhr., rote Anfangsb. Pappband des 18. Jabrhs.

Deutsche Ausziige aus dem Liber Usuum des Cistercien-
serordens. Die Sprache der Hs. weist auf ein Grenzgebiet von
Niederfrankisch und westlichem "Westfalisch bin (in der ersten

Halfte der Hs. vnde, in der 2. iiberwiegend ind
;

iiberall neit st.

nicht). Anf. Bl. lr
: Hir begyt dat ordens boyck va Ciftercien Jn latij

geheiten Vfus altoe fame wat hijr nae gefehreuen ftaet yn defen boyck

myffen vn lit hoert dat to dem eirfle wo me die aduet halden fal. — DEs
eirften fonen daeges yn der aduet fal die prophete yfaias angeheue

werden to der mette etc. Diese liturgischen Stiicke geben bis Bl.

51*, dann Bl. 52r
: Hijr begynnen die ftatuten des orders Ciftercienfis.

ALs dije broder dat teycke to der metten hoijrrent foele fij op ftaen

And bereijt foele fij in gaen in die kerche etc. Scblufi: Ind dar na

als der pfalm Miferere gefongen is fo fal men fijnge Glia Kyrieleyfon

Pr nr 2*,, dann rot et fic. Angehangt sind 2 Bll. in 4° und 3

Bll. in 8° mit lat. und nd. Regeln und Bestimmungen von jiingerer

Hand; das erste der 3 Octavbll. ist rubriciert und mit reicb’icben

roten Uberschriften verseben, es ist das SehluBblatt einer selb-

standigen Hs. gewesen.
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N r. 374 (237) (Cat. S. 110f.): Der nd. Katechismus des

Georg Stennebergk, Pfarrers der loblichen Stadt Hardegsen,

vor de eintfoildigen prediger. Datum Hardege/fen anno 1545. Die stark

verbochdentschte Abschrift ist von Ferd. Cobrs in der Zs. f. nds.

Kirchengesch,, Bd. 3 (1898), S. 224—267 u. Bd. 5 (1900), S. 281-348

abgedruckt worden. Vergl. Scheller Nr. 934.

Nr. 390 (244, f) (Cat. S. 114 f.): II + 286 Bl. Pap. in 12°.

Ruhr., rote Uberschriften u. Anfangsb. In stark beschadigtem

Holzbande, auf dem Schnitt: ACAD. DTJISB.

Nd. Andachten undGebete, in einem westlichen Dialekte.

Bl. I leer, Bl. IIr ein unrnbriciertes nd. Gebet.

1. Bl. l r—23r
: Die 100 Artikel vom Leiden Christi,

auf die Wochentage verteilt und mit der Compassio b. virg. zu-

sammengearbeitet
;

vgl. Bericbt III, S. 95. Anf. : llir begint de

Jiondert articiden ran den lyden vnfes here. EYa ewighe wyfh1 godes

ghenedyghe here iliefu xpi iclc voimane dy hude va al myne herte des

lydens etc. Schlufi: Daer en envoldich irefen dreuoldieh in den per-

fonen regnert en almechtich god vader fone in hillige ghejl Ame.

2. Bl. 23r—26T
: llir begint de feuen w o r de de vnfe leue her

Jhiis fprack an den cruce. Bl. 27. 28 leer.

Unter den folgenden Gebeten und Andachten hebe ich hervor:

3. Bl. 29r
: Die s. g. Bede Gregorii. 0 here iheftt xpe ick

anbede dy an den cruce hanghende etc., vgl. Bericht III, S. 24. 46 u. 6.

4. Bl. 43r—52r
: de golden let ante vanden liden vnfes leuen

heren.

5. Bl. 551,— 66t
: de zeuen jfalme ran infer leuen vromven.

6. Bl. 67r—71 r
: 7 Paternoster auf die Passion.

7. Bl. 71 v— 78T
: infer leuen vroieen blijchop vp pajfdie dach.

8. Bl. 79r-T : infer leuen (vromven) ivorde de fe to eren leuen

hyndc fprok inder den cruce ... 0 Vloiende fonteyne df ewiclieit wo

biftu aldu<j vordroghet etc., vgl. Bericht II, S. 37. 47; III, S. 27.

9. Bl. 91 r—153r
: Vnfer leuen vrouive mantel. JClc boge

myne knee tor de uerden Joncferen marie etc. ScbluB: to der vroude

des hemels AMEE.
10. Bl. 153 r—163v

: Devifteyn pater no fler vande liden vnfes

leue here. Myne fele benedie den heren in alien (leden etc. Schlufi

;

dor de tnenllikin icerlt dir uerlde Ame. Vgl. Bericht III, S. 46.

11. Bl. 164r—179v
: Die 7 Bufipsalmen u. a. Seelengebete.

12. Bl. 18P—21

2

r
: Hijr begynnen de Antijffen Va den hilligcn

Vnde erft van funte Andres vnde fo Vort Van den anderen hilligen,

schliefit mit der hi. Cecilia.
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13. Bl. 215 r
: der iverdigen hilligen moder fante Annen cren-

feken.

14. Bl. 227r—238t
: de dome crone vnfes leue here Jhefu

crifli.

13. Bl. 25

l

r—275’: de ver vn dertich Myferere vor de Zelen

;

dann Sacramentsgebete, als letztes Bl. 283 r—286’: 1Eyn gebet van

den zoten Namen thus.

Nr. 408 (98, a) (Cat. S. 120): 185 Bl. Pap. in Fol., Mitte 16.

Jahrhs., auf dem Einbande vorn ein H. D., hinten 1629 aufgepreBt.

Geschenk von Sibylla Mertens-SchaafFhausen 1836.

Abschrift der Cronica der hillyg' Stadt Coelle, die 1499 bei Joh.

Koelhoff in Coin gedruckt warde. Die Bonner U.-B. besitzt auch

ein Exemplar des Drackes (Vouillieme S. 53 Nr. 326). Die Ab-
'schrift gekt nnr bis in den 2. Teil des 2. Buehs nnd schliefit Bl.

178’ mit Constantin IY, dem 63. romischen Kaiser : Alfo na doide

des heifers Eraclij (vgl. den alten Drack Bl. Ci nnd Cardauns’ Aus-

gabe, Deutsche Stadtechroniken Bd. 13, S. 394 [Constantin III !]).

Nr. 421 (99, c) (Cat. S. 124): Hd. Abschrift von Geert v.

d. Schuerens Clevischer Chronik. Ygl. unten Cleve. An-
gehangt ist Bl. 110r—118’: Abkumpft der alten Herrn zu Kulen-

burg (800—ca. 1583). Die Hs. stammt noch aus dem Ende des

16. Jahrhs.

Nr. 447 (113, b) (Cat. S. 131): Hd. Abschrift von Arnoldi
de Harff Itinerarium in terrain sanctam, geschrieben durch Pe-

trum Gan/S vonn Rattingen 1591, in Folio. Das ndrh. Original ist

heransgegeben von E. von Groote, Coin 1860.

Nr. 463 (256, a) (Cat. S. 138): 358 Bl. Pap. in Fol., 17. Jahrh.

Sammlung stadtcolnischer historischer nnd juristischer Aufzeichnun-

gen, in vollig verhochdeutschter Sprache. Eine Inhaltsangabe des

Bandes, die vorn drinsteht, ist in Staenders Catalogus abgedruckt.

Ich erwahne daraus nnr Bl. 319r—326’ die Reimchronik uber

die Unruhen von 1481 (vgl. Cardauns, Deutsche Stadte-Chroniken

14, S. 945 ff.), nnd das historische Lied auf den Anfruhr von

1513 Bl. 353’—354r (noch nicht bei Liliencron III, S. 106 ff.).

Die prosaischen Berichte fiber diese beiden Ereignisse finden sich

Bl. 306’—318’ (nebst 352’—353r
), resp. Bl. 165’—197’. Sonstige

gereimte Stiicke, die aber wie das Lied von 1513 nicht mehr auf

nd. Yorlagen zuriickgehen, noch Bl. 22’
(
Die wairheit ijl gejchlagen

todt 4 Z.; Bl. 17’ 2 Spriiche auf Coin; Bl. 355’: Ein vermanunge

zu eindrechtigheit.
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Nr. 464 (256, b) (Cat. S. 138): Colnisehe Rechte und

Yerordnungen in einer hd. Abschrift des 17. Jahrhs. E libris aca-

demiae Huisburgensis.

Nr. 466 (99, e) (Cat. S. 139): 472 S. Pap. in 4°, 2. Halfte 16.

Jahrhs. Nar das von Hand 1 geschriebene ist rubriciert und hat

rote tiberschriften u. Anfangsb. In altem geprefitem Lederbande,

die beiden SchlieBen abgerissen. — Innenseite des Yorderdeckels

:

Ditt Boeck horeth my Warneke WivflmdTi vnde js my gefchennketh

van miner fruwen moder 1580. — Aus der Erbschaft von Joh.

Christian Hasse 1831 erkauft.

1. S. 1—32 (Handl): Die Privilegien der Stadt Hamburg mit

kurzer historischer Einleitung, wie sie das 1497 revidierte Ham-
burger Stadtbuch eroffnen. Anf. : Wo Hamborch in Eynn gehamen

\

m

etc. S. 33—36 leer.

2. S. 37— 332 (Hand 2): Das Hamburger Stadtbuch von

1497. Titel S. 37: Van n ordineringe vnnde ghefchyck der hogejlen

ouericheyt duffzer erentrykenn fiadt Hamborch. S. 283 ff. Register.

S. 239-244 und 333—338 leer.

3. S. 339—372 (Hand 1): Eyne korte Gronica duffer Stede

vnd Wendefchen lande Anno viii cx angefangenn. Anf.: Is to

icetende vor erfte Hat in deffenn landen do de Heiden noch herfchop-

peden chit Wickbilde Buchbun an wendefcher fprake genomet iverdt.

Vgl. Lappenberg, Hamburgische Chroniken in nds. Sprache, Hbg.

1861, Nr. VI und Bericbt II, S. 50. 68; III, S. 100. Die Hs. schliefit

mit 1533: He vorlcnene vns fyne gnade. Anienn.

Nr. 4 67 (257) (Cat. S. 139): Bremer Statuten in einer

stark verhochdeutschten Abschrift des 18. Jahrhs.

Nr. 468 (257 v, a) (Cat. S. 139 f.): Hd. Abschriften des 18.

Jahrhs. der Stadtrechte von Hadersleben und Eckern-
forde und des Eehmarschen Landreehts; dazu die danische

Elensburger Skra.

Nr. 469 (257 v,b) (Cat. S. 140): 229 Bl. Pap. in 4°. Bl. 4—142
von Hand 1 vor 1588, Bl. 143 ff. Hand 2 vom Anf. 17. Jahrhs.

Auf der Vorderseite des alten Einbands eingeschnitten : IIIERICK
V. MERFELT, auf dem' Hinterdeckel : ANNO 1588.

Nd. Flensburger Rechte. Vorgebunden ist ein Druck:
Friederichen des andern . . . Landtgerichts\Ordnung Hamburg 1573.

1. Bl. l r—58r
: Das Stadtrecht in der Erneuerung von 1515.

SI- l r—12 t Register liber die 133 Abschnitte, Bl. 1—3 von jiingerer

Hand erganzt. Anf. Bl. 14r
: Wat dat Wiff na eretn Manne Ervett.
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2. Bl. 58T—88t
: Die Ordinanz, in 30 Capp. Bl. 58 r—60r Regi-

ster. Bl. 89r RatsbeschluB von 1570. Bl. 90r nnd 90T—91r die

konigliehen Confirmationen des Stadtrechts von 1526 u. 1558.

3. Bl. 91T—93r
: Der Flensborger Olde wilkor vnd beleuinge.

4. Bl. 93r-T : Eines Erbaren Hades Sententie den Roepgefallen

alhir belangende, vom 2. Dec. 1569.

5. Bl. 94r—95T
: Van derMunte; hinter Bl. 95 sind 6 Bll. her-

ausgerissen mit dem Schlnsse von 5) nnd dem Anfange von 6).

6. Bl. 96r—127t
: Van waterlog vnd Stronie Molendam vnd viji

-

dicke, in 62 Abschnitten. Bl. 96r—99r Register. Abgedrnckt bei

Westphalen, Monnm. inedita, Bd. 4, S. 1876—1898; es sind die

sog. Artikel Thord Degnes zum Jiitiscben Lowbock, vgl. den dani-

scken Text bei P. Gr. Thorsen, De med Jydske Lov beslaegtede

Stadsretter (Kopenb. 1855) S. 259—276.

7. Bl. 129r—142r
: SchifFreckt in 9 Artikeln. Anf. : WelcJcer

SchippbraJcen gudt vor wrack tho rekenenn.

8. Bl. 143r—229r (Hand 2): Die nene Ordonanz von 1600, hd.

Eine 1545 beendigte Hs. des Flensburger Stadtrechts hab ich Be-

richt II, S. 157 angefiihrt. Die Hanpths. der alteren nd. Eassnng,

eine Pergamenths. von 1492 (Scheller Nr. 451), ist im J. 1904 vom

Kgl. Staatsarchiv zu Schleswig an das Kunstgewerbe-Musenm zn

Elensburg znriickgegeben worden (Mitteilung Dr. Grabers in Posen).

Nr. 479 (286) (Cat. S. 143): VI + 318 Bl. Pap. in 4°, 1602

—1605 von Johannis Antonij (in Hamburg?) geschrieben. Schweins-

lederband des 17. Jahrhs.

Alchymisch-medicinische Tractate in einem stark nld.

gefarbten Nd. Bd Ir
: Johannis Antonij Liber medici. Anno 1602.

De xxviii maij. Bl. IP: Hijer beginndt de Hcgifter oder taeffel van

deffe boecke naede Alphabeta, bis Bl. VP. Dann:

1. Bl. lr—200r
: Ilier Begint Daft Boeck der her eiding e der

quintce effentice oder vifte Wefentheit nader Leer der konft Alclii-

miam oder fpargerica. Es ist ein halb alchymistisch, halb medici-

niscbes Werk, das in mehrere Unterabteilungen zerfallt. Anf.:

Alcool vini vel fpiriti vini. — vini albi vel Btibi electi der gaer

niett geefiget is iveder toe veele noch toe weinich etc. SchluB : en voertt

geapliciert gelijck fulcks geboertt. — Joannes Antonij Cirurghus mea

manu propria Anno 1604 Men
fa

Aprillis.

1) Das wortschlieSende -en ist in dieser Hs. sehr haufig durch e, bezeichnet,

ich gebe es im Texte durch e wieder, das selbst fast gar nicht vorkommt.
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2. Bl. 200T—201 r
: Vnderrichtinge hoe hett fijck geboert toe holds

Jnden Proeue Maecks tott Hamborch. Anf. : Be Erfte vraghe. Beer

Olderman vergunt mij datt vuir toe macks etc. SchluB: Heer Older-

man liter oueranticorde ick Juiv meyn beenpidaer. Der Geselle muB
mehrere Salben and Pilaster als sein Probestiick anfertigen. —
Bl. 202—216 sind mit alcbymistischen Nachtragen mebrerer Hande

angefiillt.

3. Bl. 217r—231 v
: Lat.-nd. Verzeichnis der alchymistischen and

mediciniscben Fachworter. Anf.: Jndex Latinaru. Arthemifia biuoet.

ScblnB : Zimbren (?) Cruiflicortel.

4. Bl. 232 r—318r
: Wundarznei. Ben JSutte'licks Ende tvaer-

achtige Befchriuinge Ber Itechte Cirurgie oder Wontzartznei tegS

able gebreke Bes menfchliks Carpers oder lichaems. Das Werk zer-

fallt in 6 Telle zu 164 Capp. SchluB Bl. 317T
: datt du hem fijn

bekominge niett geuS darfjl. (Bl. 3181
) Bier niett foe wills wij ditt

boeck beflut
3
En volbrachtt hebbe in de ere godtt des almechtigs de

vns ivider voeriae will verlene fin gratie en genade daer toe vns helpe

de vader de foen en hillige geefl. amen. — Joannes Antoni Alias

Pelgrlmus 1605 nouembris.

Nr. 752 (249, a) (Cat. S. 196 f.): 363 Bl. Pap. (mit einigen

Pergbll. untermischt) in 8°, yon mehreren Handen unter einer

Oberleitung um 1500 geschrieben. Rubr. rote Uberschr. u. Anfangsb.,

grofiere mehrfarbige Initialen auf mehrfarbig ausgemaltem Grrunde,

z. T. mit Randleiste, Bl. lr
. 97r

. 107'. 168r
. 199r

. 301r
. 341r

. 360r
.

In modernem Pappbande.

Nd. Erbauungsbuch in einem Diaiekte des westlichen

Westfalens.

1. Bl. lr—96v
: Das Lob der hi. Dreifaltigkeit, eine

Andacht in der Form von Lobpsalmen, 26 an Grott Yater, 40 an

Jesus (seinem Leben folgend), Maria and den hi. Geist, ein Ab-
schnitt als Beschlufi. Anf.: Bijr begint eg fuuerlick loff van der

gloriozen hilligen dreuoldicheit hir bidde wy gode vnd begeren dat he

vns verliene vnd geue grade ern otmodelike to lauen vnd to verheuen

mit ftediger andacht vn vuricheit des herten. O Sche(p)per (al)re

creatuere etc. SchluB : lek bidde dy lieae he' icilt dock mi arme fun-

dige menfehe (dahinter ein Platz freigelassen) vn alls N. genedich

vn barmhertich fin. Ame. — Einen „Psalter der hi. Dreifaltigkeit"

enthalt auch Wolfenbiittel-Helmst. 1180, Bl. 69r~100r
(v. Heine-

mann III, 95 Nr. 1288); die Bericht III
, S. 243 erwahnte Andacht

des gleichen Titels ist dagegen ein Marienpsalter.
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2. Bl. 97’—107’ (Hand 2): Griindonnerstagsandacht. Anf.:

Hijr iegynt de honychuloende icorde de vnfe lieue here jpack (!) in den

auet. YOer de feftdagen ran pafche irate Jefas imfte dat fyn ver quam
dat he gaen folde van defer uerlt to de voder etc. Sehlnfi: vp dat

de myne dar dn my medde myneft in em fy vnd ick in em.

3. Bl. 107r—167’ (Hand 3 n. 4): Osterandaeht. Anf.: DYt
fynt feer fimerlike Gepynfe van den mynenlike apenbarygen des glo-

riofe ofterdages. De ierjte wu vnfe lieue here fynre lieue moder apen-

harde myt groter clarheit vn vroude. (Bl. 107v
) 0 Salicheit vn enige

troft tntynre fielen etc. Sehlufi: unit dine hillige faeramet beueftiget.

Arne.

4. Bl. 168r—198'r (Hand 5) : Ancelmus, Stimulus amoris,
iibersetzt von F. J. H. (— Frater Johannes Holtmans?). Anf.:

Hijr Begynt eyn fpygel dg euangelifche fermos dar me fehouen (verb,

in fchouwen) mach myt dem ymvedyge de here Jefum chrifle gebare ge-

ftorue verrefe vn anders genomet de precJcel der liefte ancelmus auer

gefat van F. J. H. IEfum nafarenmn van den ioden vnfcluddelike

verdomet van den heidenen wredelike gecrucet fyn ivy chriftgelouygen

erende myt gotliken denfte. Sehlufi des angehangten Gebetes: In
ene vullencomene verlozynge vn bote Amen. — In welcbem Verhalt-

nisse steht dieses Werk zu dem „Stimulus amoris" des Bonaven-

tuxa, von dem eine nd. Ubersetzung in Wolfenbiittel-Helmst. 863

(v. Heinemann II, 268 Hr. 962) vorliegt?

5. Bl. 199r—300T : (wie alles Folgende von Hand 1): St. Au-
gustinus Soliloquium, nd. Anf.: Hijr begynt de enelike fprake

vnfes Mlligen vaders Aguftynus de he myt god hadde. 0 Myn here

vn my god vn my bekenre de my vn alle dyne in di felue bekenejl etc.

39 Capp. sind gezahlt. Sehlufi: to dime ere vn mijnre falich* Arne.

Gedecket myre in kv gebet a.v.n. — Eine ndrh. Hs. des Werkes in

Munster, Paulina Nr. 20(372), Bl. 20r—63’.

6. Bl. 301r—345’: St. Augustinus Handbuch, nd. Anf.:

HYr begynt fate Augujlynus hantbock dat ierjte capytel. WAnt teij

hit myddel der ftricke gefat fyn etc. 37 Capp. sind gezahlt. Sehlufi:

hent ick ingae in de vroude mynnes heren iliu xpe Amen. Andere

nd. Hss. des Werkes habe ich Bericht I, S. 104 aufgefiibrt, 9 mnld.

Hss. zahlt W. de Yreese, De Hss. von J. van Euusbroecs Werken

II, S. 627 N. 4 anf, wo auch die Bonner Hs. erwahnt wird. Dazu

noch Groningen, Univ.-Bibl., Pro excol. Nr. 8, Bl. 5V— 76’ (Brug-

mans S. 288).

7. Bl. 345’—359r
: Dyt is de enelike fprake des abbetes

Egeber te de he myt gode plach to hebbe feer geuochlick to lefen. Der

Anfang ist mit einem Blattverluste zwischen Bl. 345/346 verloren
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gegangen. Bl. 346 r beginnt: vroude 0 tcu fal ick myn herte vntholden

moge clattet dij nicht en myne etc. SchloB: fo laet myn herte altijt

bemen in dij Amen.

8. Bl. 359r—

T

: Kleine Merkworte. Mercke dyt ical. Nu les vn

iceder les alle de fclirifte etc. bis: teal em de dij moghen hefchouwen

in der ewicheit Amen.

9. Bl. 360r—363T
: Christi Predigt an die stindige

M e n s c h h e i t. Anf. : Vnfe here Jefits chriflg bejlraffet der menfchc

divafheit vn rraget de faeke ere vnachfemheit vn blyntU. NA den male

dat mij allene fynt alle gudere de in der groiender erde fijnt oft in

den uijden liemele vntholden icerden Segget my o gy jierflike menfehen

watt divaefheit beftricket in etc. SchlaB
: fo folle gij nu fund ’ ende in

eivich 1 folais liebbe vn vermaket icerden Amen.

10. Bl. 363v
: bernadus fecht. 0 hemelfche vaderlant datter hoge

vn vid icelde is na dy verlanget my id deffe daele der trane bis

:

van eive to cice fallen fe dy lawn Amen.

Nr. 814 (256 d) (Cat. S. 208): 235 Bl. Pap. in Fob, 1. Halfte

16. Jahrhs. „Emtus ex bibl. Boeckingiana“.

Stadtcolnische Yerordnnngen and Rechte, mit vor-

hergeh. Register. Sprache schon stark verhochdentscht.

Nr. 815 (288) (Cat. ebend.) : 12B1. Perg.in4°, als Bl. 7-18 bez.

Eyn ordenonge orfpruncklichen angchauen van alien gaffelknechten

in Coellen vnd dat so loue vnd zo eren der louelicher JBcoderfchafft

cles lieuen fent Salvator zo clen Aaguftinen bynnen coelne. Greschrieben

1559 von Laurens Koch.

Fur die lncanabeln der Universitats-Bibl. habe ick nur anf

den ausgezeichneten Katalog von Voullieme *) zu verweisen.

Bonn, Kreisbibliolhek.

Nr. 768 (vgl. den hsl. Katalog der Bibl. S. 439 unter Acces-
sionsnummer 768): 91 beschr. Bl. Pap. in 4°, 16. Jahrh. Rubr.,
Initialen. Im alten Lederband mit Ho-lzdeckeln, Riicken erneuert.
Aus Kloster Marienforst.

Ndrh. geistliche Ordensregeln and Tractate.
1. Bl. l r—10 v

: Lat. Kalendarium.

1) E. Voullitme, Die Inkunabeln der Kgl. Universitats-Bibliothek zu Bonn
(= Centralbl. f. Bibliothekswesen, Beiheft IB), Leipzig 1894.
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2. Bl. llr—34?: Die Ordensregel vom hi. Salvator. Anf,:

Hie begynt de Regel des gefuntmechers de he geoffenbairt hait Sent

birgitten zo ere fynre lieuer moder Marie. Van Ooitmodicheit Rey-
nicheit ind Armoit. Hat eirfte Capit. HAt begyn dis Ordes ind des

heils is wairaftige Oitmodicheit Jnd Pure reynicheit Jnd ouch idllich

Armoit Hair vm in is ncmant georloft eyt eygens zo haue etc. 24
Capitel.

3. Bl. 35r—60T : Eine Erklarung derselben Hegel. Hie
begynne de tzofetzuge des Eirwerdige voders her Peters prioris vp de

regel Saluatoris tzo de eirfte vd de grade ind tzeichen d' getvairre

oitmodicheit. Hat eirfte capittel. GE (1. HE) ivair oitmoedicheit is

got zo vntzeyn in alle ftede in tzyde den eygen wills neit lieff zo

haue etc.

4. Bl. 60v—68t
: 9 Offenbarungen der bl. Birgitto iiber

einzelne Punkte der Regel. Anf. : Hie begynne de offenbariige vp de

vurfchreue gefetze vd de orgelen neit zo haue de eirfte offenbaruge.

Chriftus fpricht zo fynre bruyt etc. Als 10. Offenbarung ist ange-

hangt: Her na volget de ynfetzung vp Ave marts ftella dat me dll

dage fynge fal na de vefperen.

5. Bl. 69r—81 r
: My stische Auslegung der Regel. Anf.:

Wie ihus fyne hilge Regide hait feluer gefproche zo fent Birgitte ind

de fache ivair vm fteit in deffe Ambegynne. Jhefus xpiTs god ind mynfche

fprach zo fynre vjierhorenre bruyt dyffe wort etc. Die Regel wird

mit einem Weingarten verglichen. A. E. diverse Berichte iiber

Privilegien.

6. Bl. 81 r—91 r
: Augnstinerre gel. Anf.: Hie begynt de

Regel vns hilgen voders feti Auguftini. ALre liefffte broeder vur alle

dyngen iverde got lieff geliait ind dair na der neyfte etc., im ganzen

7 Capitel. Schlufi : Jnd fal fich vur dat zokomede hoede ind byden

dat ym fyn myfdait vgeue werde, ind dat ye in gtyn belcorunge inge-

leyt in werde. Amen. — Vgl. unten zu Coblenz, Gymnasium Nr.

232, wo ich die Literatur angebe.

Calbe a. d. unteren Milde,

im Besitze des Herrn Superintendenten Mtlller.

151 Bl. Pap. in kl. 8° (14,2 x 10,5 cm), von zwei Handen in

fester nds. Cursive der Mitte bis 2. Halfte 15. Jahrhs. gleichzeitig

geschrieben. Der 2. Scbreiber hat nur Bl. 37—80 (= Lage 4— 7)

geschrieben, er nennt sich Bl. 801
: nycolas emeda fcpftt. 20 25

durchl. Zeilen. Rubriciert, rote Uberschnften u. einf. Anfangsb.
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In einen einfach gepreSten iiberfassenden Lederdeckel des 16. Jahrhs.

geheftet, MessingschlieBhaken. — Friihere Besitzer (vgl. das Per-

gamentvorsetzbl. vorn in der Hs.): H. v.d. Hardt 1688. — Heinzel-

mann (19. Jahrh.).

Sammelband asketischer und erbanlicher Stiicke,

in einem schwach westlich gefarbten mnd. Dialekte.

1. Bl. V—57v
: Die Ars moriendi des Dietrich Engel-

husen. Enter den Bericht IH, S. 37 aufgezahlten Handschriften

des Werkes steht unserer Hs. am nachsten Wolfenb.-Helmst. 1189

(vgl. a. a. 0.). Anf. Bl. 1 T
: (rot) Hijr begint de kunft to fteruene.

DAervme dat van vnwetenheyt iveghene der kunft teal tho fteruene

velen duneket nicht allene den leyen meer ock den gheiftliken lude de

ganck des doedes van deffen yamerliken ellende fivaer ver verlick vnde

guns hrefclick wefen etc. etc. Deffe materie heuet fees deele Dat eirfte

deeljys van den lone vnde pryfe des doedes vnde van der kunft wal

thoMleruene Dat under deyl ys van der becoringlte der menfehen de

demr (Bl. 1T
) fteruen Dat derde deel fynt vraghen de men den krancken

iMighet Dat veerde deel fynt vndenvyftngbe vn lere myt ynnighen

Miebeden der men den krancken vermanet Dat vijffte deel fynt toher-

Klinghe vnde fterkinghe Dat fefte deel fynt ynnighe ghebede to lefene

oner de krancken de in eren doet ftryde fynt van eneme ever frude

myt andacld vn grot' pnicheit. — NAe den male dat manck alien

dinghen de daer grefelijck fynt de doet des lychames aller grefelicheit

ys etc. Andere Hss. des Werkes haben nor 5 Teile der Sterbe-

kunst, indem Teil 5 n. 6 znsammenfallen. Bl. 38r wird ein anderer

Titel des Werkes genannt: Of toes me vor eme left in fyne doet

ftrijde vte de/fen boke dat dar ys ghelieten dat boeck der lefts noet.

— Bl. 49 r
ff. ist eine Andacht von den „Drei Paternostern K

eingelegt, die auch selbstandig vorkommt, vgl. z. B. A. Reifferscheid,

Emder Jahrb. 14 (1902) S. 5f. Anf.: HTR na ys yo to ivetene dat

eyns een paiccs yn fyne leften lack de vraghede fyme cappellane de

gaer ynnych was vnde den he feer leef hadde tear mede he eme na
kynen dode helpen ivolde etc. Die 3 ausfiihrlichen Paternoster sind

Bl. 51 r
ff. der empfehlenden Einleitung angebangt, es sind Passions-

andachten fur die Todesstunde. SchluB Bl. 55r
: De du myt den

vad’ vnde de hilge gheefte leueft vnde herfeopeft god yn eicycheit Ame.

Darauf folgt unmittelbar die beflutinghe de/fes bokes edder deffer kiift

to fteruene. SchluB des Werkes Bl. 57T
: vp dat een yflick alfo fterue

dat he bliue des kernels erne Des kelpe vns god de here alleen De daer

leuet vnde heerfeopet jumermere Amen.
2. Bl. 57v—59v

: Yon drei Worten, ein Anhang der Sterbe-
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kanst; vgl. Wolfenb.-Helmst. 1189. Anf. : SO we gherne icyl ivete

wo he int ghemeyne daghelix leue foie dat he van eme de doet Jcumpt

des de fekerer fteruen moghe De (Bl. 58 r

) fal nv ivete dat me vynt

befcreue yn der hillighen fcrift alfo ock de meyfter iohancs va gerfano

befunder fcriuet va drien ivorde etc. Schlufi Bl. 59v
: wante fo mach

he [ick werliken yn der genade godes weten vnde mach ewichlike falich

weerde. AMEN. Bl. 60 leer.

3. Bl. 61*—80r
: E ine gemeine Beichte des Mag. Andreas

von Hispanien. Tiber den Yerfasser, der gewohnlieb Andreas

de Escobar genannt wird, vgl. v. Scbnlte, Gesch. der Quellen u.

d. Lit. des canon. Rechts, Bd. 2 (1877) S. 439 f. Sein Modus con-

fitendi in alten Drucken bei Hain Nr. 997—1017. Anf. Bl. 61r
:

AL den ghene de dar bichtene fynt den is noet eyne ghemeyne bichi

ivecker ghemeyne bicht is fo grote macht dat fe vnredelike daghelikes

fade vor delghet vnde de doetlike funde dar eyn menfthe nicht en

dencket de halet fe aff vnde daer vme to der mdticheyt der ghener de

dar bichtene fynt Jch mejler andreas van hyfpanyen des romefche houes

de mynefte peniteciarius eyn arm byfcop ordinis fci benedicti gheefchet

van den ghene de my bychtene weren hebbe ick ghefamelt deffe ghemeyne

byckt vet vele fegghinghe des hillighen vaders myt lcorten ivorde want

ick hebbe to male duncker ghefat yn mytier anclere groten bycht etc.

Schlufi Bl. 80r
: vnde yn myner bedrofniffe en heb ick nyne facht-

modicheit tc. Nycola<) emeda fcpfit. — Bl. 80T leer.

4. Bl. 81 r—83 v
: (rot) Hijr beginnet de feue tide myt d’ paf-

fien, eine Andacbt anf die Zeit von der Vesper des Griindonners-

tags bis zur Complete des Karfreitags. Gelegentlich sind Reime

eingestreut. Anf.: TO mendeldage to vefper tijd alter creature fpyfer

wort eyn fpijfe fyner yungeren etc. Schlufi Bl. 83 r
: De alre dnrejle

fchat wort (Bl. 83T
)

bedecket myt ene fivare ftcne alle geloue myne vnde

gude bleeff in marien allene.

5. Bl. 83t—87r
: (rot) Eijr na volget de x gebode godes , ein

Reimgedicht fiber die 10 Gebote von 128 Y. in ungleich

langen Strophen. Es gehort in die Gruppe der Bericht III, S. 29

anfgezahlten Hss. eines Gedichts fiber die 10 Gebote, das in seinen

einzelnen Niederschriften starken Uberarbeitungen ansgesetzt ge-

wesen ist. Mit unserer Hs. stimmt am genausten fiberein eine

mnld. Fassung in Berlin, Kgl. Bibl., v. Arnswaldt 3109 Fob, vgl.

A. Reifferscheid, Nd. Jb. 11 (1885) S. 103. Die Verse sind nicht

abgesetzt.

Anfang: 0 Menfche teyn fat der gebode

de dy gegeuen van gode
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dat erfte gebudet du [aft mynen

dine god va alien [ynen

van herten vn van alter macht

So heueftu dat vidlenbracht

oner an defjen felnen gebode

vorbudet men ock de affgode etc.

V. 3—6 gehoren, wie die verwandten Fassungen zeigen, urspriing-

lich gamicht zu Giebot I, sondern noch zar Einleitung. Ohne sie

bat Gebot I 12 Zeilen, ebenso Gebot II. V. VIII; Gebot III bat

16, IY 20, VI. IX je 8, VII 6 und X 5 Z. An Gebot X schliefit

sicb, durcb den Reim mit X, 5 gebunden ein AbschluB von 11 Z.,

vgl. Bl. 86t
:

Jd en moge redder tvijs vns an komen.

dit fint hebbe id: redd ver namen

de teyn gebode de got geboed

to holdene vor de fele doet etc.

bis: de fal daer myt gode leuen

dat moete got vns alien gheuen. Amen.

6. Bl. 87 r—88r
: GeistlicbesLied, in 13 sechsz. Strophen

des Schemas 2a 2a 2b 2c 2c 2b; klingende nnd stnmpfe Reime

gehen bunt durcbeinander. Verse nieht abgesetzt.

1. SOe ice is gebunden myt ftcaren [linden

vnde toes icil icefen

an ihefus wanden in Jcorten ftnnden

math he genefen.

2. Des ropet vyl sere xpus der here

aidus va herten

van mynen drancke genefet de krancke

van alle fmerten.

3. van alter pyn ffijfft be ode medicyn

myns herte bloet

dat vth myner fijds in myne lulen

vloet als en vloet.

4. Ey fele tranek drinck deffen dranck

tot ymv faide

(Bl. 87') Botet yuive luft vraget nidit ivat yd koft

gi bliuet beholden.

5. So we nu drincket deffen dranck de fprinckt

vth myner borft

de fal vergaen al funder ivaen

de eivighe dorft.
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6. Comet alle drencken iclc toil yu fchencke

enen dranck goer (sic!) goet

vtli mynen nap myt vullen tap

mgs herten bloet.

7. willet yu voer fynnen gy vynden hijr binns

gaer luftelijck .

den dranck der mynnen de yu doit ivynen

dat hemelrick.

8. Comet nu ival boelt komet ane golt

al funder icaen

want nu dat vat der mynen fchat

is vp gedaen.

9. Eg zele myn drinckt de/fen wyn
beyde yunck vn aelt

ivefet nicht vorveert wat gi vorteert

id ys betalt.

10. vnde alle dage doit yuice clage

(Bl. 88r

)
vp dit ryuer

dan funder duncken fo icorde gi dencken (!)

van mynen fchijr.

11. wan yu angeit de wynt tureet

myt quader dacht

vlytet yu hijr bynnen gi follen vorwynne

all fyne macht.

12. myne ivude deyp daer bloet vth leep

dat hefft vorlojl

ymv alien va lyden to ewigen tijden

des zijt getroft.

13. Des folle gy lone den vader hijr bauen

vd Jicmelrijck

myt groter eer yo lenck yo meer

vn eivelijck.

7. Bl. 88r—92 r
: Kleinere asketische Stiicke, a) Dit fynt de

twelff tekene vn dogede des leuedige geifles (de leue, gaudium, pax, pa-

ciencia etc.); b) Bl. 89r
: Exempel von einem Clerk nnd seiner Ge-

liebten (Visionserzahlung). Anf.: MEn left va ene clerke vn van

ever maget de zijck (Bl. 89T
) maick anderen leeff hadden in ydeler

wertliker myne etc. Schlufi Bl. 90T
: vnde do verfcheen fe) c) Pas-

sionsgebet.

8. Bl. 92 r— 116y
:

(rot) Hijr begint eyn alfo fote gedechtni/fe der

paf/ien xpi
,
eine ausfuirliche Passions betracbtung, anf die

7 Tageszeiten verteilt. Es ist die Contemplacio bti

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten, Philolog.-histor. Klasse. 1913. Beibeft. 3
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Bernardi, vgl. z. B. GieSen, Univ.-Bibl. Nr. 693, Bl. 1 (s. u.)

Anf. : SEpcies in die luudem dixi tibi domine. Dauid de profete de
de paffie vnde pine vnfes heren ihefu xpi to voren in den (jheifte heuet

befchomvj de danckede gale der paffien etc. Bl. 92r
: ...vnde vp

dat de geijllilce nienfche dicke dencke vp de paffie vnde in fynen herten

hebbe de ghenen de .vme fynen willen gepaffiet wert IJaer vme meyne
ick em to fcryuene eyne manere van enen befchouwene der paffien als

ick ahe kortefte niach wdt dit is en anbegin ens guden leitens doer
men able gheiftlike (Bl. 93 r

) dogede fal ynne verkrigen etc. SchluB
Bl. 116— funder dat wij nae deffen leuene myt em befitten moeten de
ewigen glorien Amen. Verschieden von diesem Stiiek ist der Be-
richt I, S. 112 u. 113 angefiihrte Psalter St. Bernhards auf das
Leiden Chris ti.

9. Bl. 116' 130r
: Hijr nae volget eyn thomael fchoen exempel

myt koger lere, ein Gesprach einer Einsiedlerin mit 2
Priestern, denen sie ihre Fragen fiber alle einzelnen Punkte
eines geistlichen Lebens beantwortet. Anf. : EEyn yuncfrouwe icolde

eyn pner lutter vidlenkomen affgcfcheiden leue hebben etc. SchluB

:

De yuncfrouwe bleeff dar gode deyneie myt reclif ynnicheyt vnde foe
moete ivy alle ock doen Amen.

10. Bl. 130r—132': Zwei gnte Lehren, a) fiber das rechte
Verhaltnis eines Christenmenschen za Gott. Anf.: Eyn fchoene
lere. (Bl. 130v

) Uvnfe leue he’ fecht in dem ewangelio we fjck fulue
vernedert de fal verheue werden etc. SchlnB: vnde he is godes eygen
funder yenich myddel Amen, b) Bl. 131- Eines Meisters Lehre,
vgl. Bericht II, S. 168 u. Ill, S. 52 mit Anm. 1. Anf.: Eyne here
merke. Eyn ijungelinck to fynen mefler fprack mejler du heueft my
geleert mamge kunft lere my ock dat ick dogentfam iverde etc. SchluB

:

So kanflu alter mefler befte kunft vnde du falft wed dogentfam weerden.
11. Bl. 132’— 135' : Ex libro gabriel van edelheit der fele, ein

Gesprach der Seele mit dem Engel Gabriel. Vgl. ein
ahnnehes

,
aber nicht identisches Stuck Bericht III, S. 23 u. 76.

Anf. : Jn enen boke geheite Gabriel fteyt gefereuen tvo des menfehen
fele deme engele gabriele vragede vnde fprack Aldus Eye getrmve engel
Her gabriel fegge my iceer heuet god den menfehen leucr dan den
engel etc. SchluB: vp dattu myt gode ewelike mogeft verblydet werden

12. Bl. 135 149 . Kleinere asketische und erbauliche Stiicke,
darunter a) kurze Aussprfiche der Kirchenvater (Prosa), Anf.:
Gregorius fecht Gebenediet is de menfehe de myt finer oetmodicheit
enes anderen houart fencket etc. b) Bl. 136- achte verfeh genomen
vt deme pfaltere de fer nutte fyn degelix to lezene. c

) Bl. 138- St.
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Bernhards Worte wider die 7 Todsiinden, d) Bl. 139r
: van ver-

lorner tijt bernards. e) Bl. 139T : Twlff puncte hindere ene geiflliken

menfchen in gciftliken vort gauge, f) Bl. 140r
: En fchoen exempel

tvo men gode fynes lidens danclce fal. To ener tijt vp den guden

jiillen vriigdach teas en liillich difciplina vnfes foeten heren ihu xpi

yn ynniger befchouwige vnde fpraclc to (Bl. 140T
) vnfen heren etc.

ScbluB Bl. 14'2t : vn do verfeheen vort vnfe here, g) Bl. 142v
: Eyn

geiftlijek fchoen lore. En geifilick menfehe begeerde lange tijd to ivetene

vd vnfe heren wat fyn leuefte wille (Bl. 143v
)
were in al fynen werken

etc. Christas verlangt in seiner Antwort 6 Punkte vom Menschen

;

vgl. Bericht III, S. 111. Schlufi Bl. 145r
: vnde fo verfeheen vnfe

here dem loff fy vh ere. h) Bl. 145r
: Eyn alto fuuerlike apenbarlge

volget hijr na befereuen ic. Eyn gad vrotace hadde al eer andacht

daer to gekdrt wo fe dicke vnfen heren mochte entfaen etc. Ygl. Be-

richt III, S. 111. Schluli Bl. 148 t
: des fe ewelike (Bl. 149 r

) falich

is geworden. i) Bl. 149 r
: wele fynt geeffehet meer luttick vterkoren

fecht de he' Hijr vp vraget de meyjlers der hillige feryfft offt men icht

bekennen moge by vtwendigen tekenen de vtuerkorne godes etc. SchluS

Bl. 149 r
: want he is en gebelde godes.

13. Bl. 149T—150T
: Eyn lere wo cleyne wy gode achte,

ein Stuck von 30 Reimzeilen; auf Bl. 160 sind die Verse abgesetzt,

die Anfangsbuchstaben jedes Verses gestrichelt.

Jumer fy dat gode geclaget

Bat alle de warlt d’ men henne waget

Js leyder by na na fo ghefehapen

Beyde manek leyen (Bl. 150r
)
Vnde manck papen

TJat men cleyne achte doit

Vp got ds here offt vp fyn gebot

Dat dar betrkent by cl’ ferifft fync

Dat wy gode nicht en mynne
Dat an vns teal icert apenbaer

Jn vnfen icerke cd verwaer

Wdte hedde wy ienich dinck to done

Daer vns aff tvorde icht to lone

Offt folcle wij backe offte brouwe

Wy ne folfy nyne ivijs rouwe

Noch an Hue offte an dachten

E'r icy dat dan vulle brachte

Mer foie ivy icht don to godes ere

Daer ne wil wij vns nicht na kere

De dat doch alle genet fchijr

Wes dat wy arme gebruket hijr

3 *
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Hijr va merket me wal tco recht wy don

Wan wy socket tijtlijck gued

Vn tea icy godes fo cleyne achte

Rechte offt wij va eyn nicht fy verwachte

Ryt fal eyn itlick gerne anfeyn

vn vor alle dinck fijek to gode teyn

Wante va em hebbe icy alleyne

(Bl. 150*) Allet des wij bruket groff offte cleyne

Want he ock is dat ouerfle gued

Rat men yo vor al dinck fal kefe vt.

14. Bl. 150T—151* : Eyn alto fchone
[
eyn

]
lerc vt den boke dec

eioigen icijfheyt ivo men andechtlike leite fal dar va fpreckt de dencr

to der eioigen icijfheyt aldus. HEre der ouynge is vele vn dcr leuene

is manicli dat ene aldus dat ander alfo etc. Excerpte aus dem
Horologium eterne sapientie des Heinrich Suso sind

in mnd. Hss. haufig, ygl. z. B. Bericht IH, S. 44 u. 214, ferner

Wolfenb.-Helmst. 458, Bl. 159; 1184, Bl. 119 usw. Hier bricht

das Excerpt schon Bl. 151* mit den Worten ab: vn wan dy de

aneblijek ivert entogen dat dy dan fal fyn rechte wo dy dine ewyge.

Der Eest der fls. ist verloren.

Cleve, Stadtarchiv.

Cod. 8

3

a
: IJber diese Hs. existiert eine genaue hsl. Beschrei-

bung in Diisseldorf, Kgl. Staatsarchiy, Hasten mit hsl. Nachrichten

iiber Privatarchive des Regierungsbezirks Diisseldorf, 1. Heft. Da-

nach berichte ich hier: ca. 200 Bl. Pap. in Eol., 1. Halfte 15. Jahrhs.

Rnbr. In altem braunem Lederband mit Holzdeckeln, Riicken er-

neuert, Schliefien abgerissen. Innenseite des Yorderdeckels: Bit

boyck . hoyrt . toe (die folgende Zeile weggeschabt, dafiir von spaterer

Hand) der Stat van Cleve.

1. Richtsteig Landrechts, ndrh., in 47 Capp. Anf.:

Hier beghint dat fpiegel van faffen off dc feherpen cloet die menigen

helpet viler noit etc. A. E. ein Register. Im Ganzen 22 Bl., dann
3 leere Bl.

2. Clevisches Stadtrecht, vorne ein Register anf 3 Bl.,

dann nach 8 leeren Bl. der Text des Stadtrechts anf 71 besonders

foliierten Bl.

3. Anhange des 15.—16. Jahrhs., a. a. Privilegien der Stadt
Cleve, das letzte von 1448; Liber Sententiarum promidgatarum per
scabinos Clevenses (45 besonders foliierte Bl.), deren Register den
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Band beschliefit. — Homeyer Rechtsbticher2 Nr. 128; Richtsteig
S. 4 N. 14. Westd. Zs. Bd. 1 (1882), S. 392 ff. unter Nr. 13. Urn-
fangreiche Auszuge aus der Hs. von R. Schroder, Zs. f. RG. Bd. 9
(1870) S. 421 ff.; 10 (1872) S. 233 ff.

Fur Cod. 83 b (Clevisches Stadtrecht nebst Privilegien,

16. Jahrh.) und Cod. 83c (Stadtrechte von Cleve, Goch,
Gennep und Calcar, Latenrechte von Hanseleer, Cleve
und Xante n, 17. Jahrh.) geniigt es, anf R. Schroders Beschrei-

bung a. a. 0. S. 423 f. und 422 zu verweisen. Dagegen fehlt bei

Schroder noch der Westd. Zs. a. a. 0. erwahnte Cod. BB des
Stadtarchivs, 15. Jahrh., aus Sethes Sammlung, der die Stadt-
rechte von Cleve, Rees, Emmerich, Werth und Wertber-
bruch und Yaria enthalt.

Handschriften ndrh. Stadtrechte befinden sich auch auf
der Bibliothek des Landgerichts zu Cleve; sie sind erschopfend be-

schrieben von R. Schroder a. a. 0., Bd. 9, S. 422 und Bd. 10,

S. 188—233. Ein Clevisches Stadtrecht in einer Hs. der Clever

Gymnasialbibliothek von ca. 1685 wird Westd. Zs. a. a. 0. aufgefuhrt.

Cleve, Stadtbibliofhek.

Nr. 1: 332 Bl. Pap. in 4°, 15. und 17. Jahrh. Nicht rubri-

ciert, in den jiingeren Teilen rote Randtitel, bis Bl. 41 (u. 62r

)

gelegentliche rote Initialen von der jiingeren Hand. Bl. 27 ( =l)
r

ein D in einfacher Federzeichnung, mit dem clevisch - markischen

Wappen darin. Ohne Einband, jetzt in einem schwarzen Papp-
kasten mit Klappdeckel. — Bl. 27 (— l)r

: Liber lttm> D. Ducis et

Cancellarm Cliuensjs; spater im Besitze des Wirkl. Geh.-Rath und
President des Cassationshofes zu Berlin Sethe, der sie 1857 seiner

Yaterstadt Cleve vermachte. Yon Dr. R. Scholten wieder ans

Licht gezogen.

Originalhs. der nd. Clevischen Chronik G-eerts v. d.

Schueren. Der Band zerfalit in 2 ganz verschiedene Teile

:

A) Bl. 27—160, foliiert als 1—130 (Bl. 88 doppelt; hinter Bl.

51. 75. 92 je ein Bl. spater hinzugefiigt) ist die urspriingliche Hs.

des 15. Jahrhs. Sie enthalt Schuerens Chronik, von ihm selber

1471 geschrieben und mit zahlreichen Correkturen, Umstellungen

und Zusatzen versehen. Dazu kommen zahlreiche Randnotizen

von 2—3 anderen Handen und Nachtrage des Fortsetzers. Nach
dieser Hs. ist die Chronik herausg. von Dr. R. Scholten, Cleve 1884.

B) Bl. 3—26 (fol. als *1—*24) u. 161—333 (fol. als 131—299
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[Bl. 189 doppelt]): Johann Tiirks 1609 beendigte Fortsetzung

der Chronik Schuerens, in seiner sauber geschriebenen Reinschrift.

Diese Arbeit, welehe Schuerens Werk nach vom und nach hinten

erweitert, ist abgedruckt von Ferd. Schroeder, Annalen des Hist.

Yereins f. d. Ndrh., Bd. 58 (1894) S. 1— 175. Die Sprache Tiirks

ist in den letzten Partien fast ganz hd. Beschreibnngen der Hs.

bei Scholten S. Ill — V, Schroeder S. 1— 3. Vgl. Westd. Zs. 1

(1882) S. 392 ff. Nr. 13. — Eine Abschrift der Schuerenschen

Chronik von 1478 im Rijksarchief im Haag fiihrt Ilgen, Westd.
Zs. 2 (1885) Erganzungsband, S. 166 IF. Nr. 211, an; jiingere Ab-
schriften kommen haufiger vor.

Nr. 2: Die Stadtbibliothek besitzt, nach Dr. Scholtens frdl.

Mitteilung, auBerdem eine Clevische Chronik des 15. Jahrhs.

auf Perg., die (1897) erst kiirzlich aus Leiden angekauft worden
war. Sie ist kurzer als die bei Seibertz, Quellen der westf. Gesch.

Bd. 2, S. 112 if. abgedrnckte.

Cleve, Stiftsbibliothek.

Handschriften Nr. 8: Pap. 8°, 1468. Das Leben des
hi. Franciscus und seiner Gesellen, erwahnt von Ilgen, Westd.
Zs. 1 (1882) S. 392 ff. Nr. 13 und Dr. R. Scholten, Die Stadt Cleve,

Beitriige zur Geschichte derselben meist aus archivalischen Quellen,

Cleve 1879, S. 449. Nahere Beschreibung steht aus.

Coblenz, Bibliothek des Kgl. Augusta-Gymnasiums.

Die Hss. dieser Bibliothek befinden sich seit 1908 als Depo-
.situm im Kgl. Staatsarchive zu Coblenz und sind seitdem bequem
zuganglich. Die Sammlung zerfallt in zwei Bestandteile, die eigent-
lichen Hss. der Gymnasialbibliotbek und die Codices aus der Samm-
lung Josephs v. Gorres. Uber die erste Abteilung hat Dronke im
Programm des Gymnasiums von 1832 („Uber die Gymnasial-Biblio-
thek und einige in ihr aufbewahrte Handschriften 11

)
gehandelt.

Dieser fleifiige Gelehrte hat auch den hsl. Katalog dieser Abteilung
aufgestellt und darin, wie er am Schlusse sagt, „in Summa 202
Handschriften “ beschrieben. In Wirklichkeit werden nur 200
numerierte Hss. aufgezahlt, aber ihnen gehen noch 3 nicht nume-
rierte „Prachtbande auf Pergament“ vorauf. Hinter Nr. 200 folgen
noch 15 Missalia, Psalteria etc., von denen nur 3 lateinische naher
angefuhrt werden. Ein besonderer Bogen, der dem Kataloge bei-
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liegt, zahlt dagegen als Nr. 201—232 (verschrieben fiir 233
!)
noch

33 ans der alten Jesuitenbibliothek stammende Handschriften auf.

Ygl. auch Westd. Zs. Bd. 1 (1882) S. 392 if. unter Nr. 154.

A. Handschriften der Gymnasial-Bibliothek.

Nr. C (Pergamenths. nnter besonderem Verschlufi): B Officium

b. Mariae Virg. in nd. Sprache“. Die dnrch groBe Miniaturen aus-

gezeichnete Prachthandschrift ist aber nach Sprache and Malerei

mnld. TTrsprungs.

Nr. 39: 200 Bl. Pap. in Fol., zweispaltig, 2. Halfte 15. Jahrhs.

Gat erhalten. Sanbere Buchschrift, Bl. 149” Z. 4—178lb anderer

Dnctus. 43 Zeilen. Rubriciert, rote Uberschriften and Anfangs-

buchstaben, Bl. 5” and 27” grofiere Initialen in hiibscher Feder-

zeichnnng, blan-weifi auf rot-griinem Grnnde, Blattornamente. Im
alten braunen gepreBten Lederbande, 2 Schliefien abgerissen. —
Die Hs. wird kurz angefuhrt Pertz Arch. IX (1858) S. 741.

1. Ndrh. Ubersetzung von De illastribus viris ord. Ci-

st ere. Bl. 1”—4” Register: Hie begynt de taiffel der cappittel des

boichs genant (de nachtraglich erganzt) iUuftrib 1
j viris. dat eirfte cap-

pittel off de vurrede etc. Bl. lTb : Hie begynt dat under boich va den

duechden ind myracule felite bemarts des eirften abts van clarendaile.

Jnd van dem broder de eme erfeheyn. Im weiteren Yerfolg kennt

das Register keine Bacheinteilung
;
auch die Capitel sind nirgends

gezahlt, die hinzugefiigten roten Ziffern bedeuten die Seiten der

vorliegenden Hs. ScbluB des Reg. : Hit is eyne endeliclie iveder-

holynge der de in defem boiche gefehreuen ftaijnt. Dat dire le/le cap-

pittel Clxxxiij. Bl. 4Tb leer. Bl. 5ra beginnt der Text selbst: Hie

begynt dat boich genant so latyne de illujlribus viris. Dat is van den

ouerclaren edclen manen. Des ordens va cijlercie. DEr eicige got

des ewige gots /on vnfe here ihej'us xpfis eyn /'chepper alre dinge. Jnd

eyn verlofer alre gelouayger mynfehen. doe hei in den dagen fynre

mynfeheit tcirckde dat he'd in dem myddcl der erden, do preitgede hey

der werelt den heylfamen icech der volkomenre penetencien etc. — Mit

Bl. 27” beginnt der im Register als 2. Bach bezeichnete Abschnitt,

der hier zwar durch eine grofie Initiale hervorgehoben ist, aber

jede Buchbezeichnung fehlt. Die Capitel des Werks gehen viel-

mehr ohne jede weitere Bezifferung oder Zusammenfassung dnrch

bis zum SchluBcapitel des Registers, das Bl. 183rb beginnt. Es

enthalt den Epilog des Bearbeiters, mit scharfen Ausfallen gegen

die „schwarzen a Monche. SchluB Bl. 186Tb
: dat wir ouch verdienen

moiffen so home ouermyts de genade gots so der glorien der ewiger
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vrouden .... leifft ind regneirt got durch alle de icerelt der werelden

Amen. Hie geit vff dat boich van den otterclare edelen mdnen des

ordens id ciftercie. Eine mnld. Hs. des Werkes mit Bucheinteilung

bespreche ich unter G-aesdonk.

2. Bl. 187ra—189™: Von einem Einsiedler Schetzelo.

Anf. : Hie begynt van eyme eynfedeler genant fchetselo. der in dent

bufcMome van threir teas veitlzeyn iaere funder decken ind funder

cleidere etc. IN clarendaile icoynde eyn geiftlich moynch genant

acliardus etc. Diesem Acbardns wird die Erzahlung in den Mund

gelegt. SckloB : Jnd is begrauen in dat graff fynre broedere. Bl. 189T*

ist ein kurzes Dankgebet angehangt. Vgl. Vita b. Schetzelonis

anctore Herberto monacho Clarevall. in Acta Sanct. Boll. 6. Aug.

II, p. 178—180.

8. Bl. 189™—199ra
: G-nido von Alets Greisterbescbwo-

rung. Anf.: Alhie begynnet eyne dyfputacie tuffehen eyme pryor van

der xrreitger orden ind eyme geifte eyns mans die geftoruen was ind

heifeh guivydo. (Bl. 189,b
)
SEnte Auguffym fait in dem boiche van

deme gelouue dat hey fante zo eyme der petrus heifehs. Jt is eyn

myrackel fo wat hoge ind vngewoenUch is bouen moigelicheit des myn-

fchen etc. Schlufi: dat hey de penetencie de eme noch zo doyn jloynde,

in deme gemeynen vegevuyre vervoulte. Hei rejle in vreden Amen.

Bl. 199rb— 200Tb leer, tiber andere Hss. dieses Mirakels vgl, Be-

richt I, S. 261 u. II, S. 20
;
die Coblenzer Hs. ist noch unbekannt.

Nr. 43: 172 Bl. Pap. in 4°, von 4 Handen des 15. Jahrhs.

Itubr., rote Anf. Im alten braunen Lederbande, Schliefie abge-

rissen. — Aus dem Coblenzer Dominieanerkloster.

Der Band vereinigt in sich 2 urspriinglich selbst. Handschriften

:

I. Bl. 1—99 eine rheinfrank. Mystikerhandschrift, der

anf Bl. 1—18 lat. Ascetica, nnd auf Bl. 2T 3 kd. Gebete an St.

Dominicus (Anf. 16. Jhs.) vorausgehen. Besonders bezeichnet wird

Bl. 34T eine Predigt Meister Eckards (—38v
), Bl. 83T ein Aus

-

sprucb desselben hber ein vollkommenes Leben. Ferner werden

genannt der von jlerngaffe Bl. 71T
,
bnider albreht der brediger bifehof

Bl. 73T
,

meyjter dietrich ein brediger Bl. 98v
. Gereimt sind Bl. 74r

—75r
: Von geistlicher Armnt, ca. 128 V., beg.:

Ieh wil fagen mynen fin.

Ear uber ich gefraget (bin) etc.

Schlufi : Eaz ivil ich alles an got nv lan, amen. Dis heis ich armut

des geyftes; und Bl. 80T—8L r
: Nachfolge Chris ti, 42 V., beg.:

Crift hat den hitnel vff geton

Mit dem daz er hat geton
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Drv ding by vns hie in der sit etc.

SchluB: Daz dvncJcet mich das befte gut.

Bl. 14—99 sind von derselben Hand gesehrieben (Hand 2: Anf.

15. Jahrhs.).

. It. Bl. 100—172 (von Hand 3 u. 4 gleichzeitig gescbrieben) :

Eine grofie Sammlung asketischer Tractate in einer stark

gemischten Mnndart. Ihren Grundcharakter maB man als mosel-

frankiseh bezeichnen; stellenweise zeigt sie aber, z. T. in sehr

starkem MaBe
,

Einwirkungen des Ripuariscben und sogar des

Niederfrankischen (ofter up, tcerpen, neit; aber auch holt, verdriet,

toent, the [= nld. te] beim Inf. Cbarakteristisch ist aucb das regel-

maBige ie fiir e und i : liefen, fieden [= fiten], lieben [= leben], lyebe

[= lewe]). Der ganzen Sammlung, die trotz ibrer Buntscheckig-

keit anf ein einziges grofieres asketiscbes Werk zuruckzugehen

scheint, wird eine nfr. (nld.?) Quelle zu Grunde liegen.

Anf. Bl. 100r
: Dat guede daz wir hoeren off liefen Oder fchryhen .

das fullen wir in vnfcn gedanck vnd licsen ernftliche vnd andechtec-

liclie prente vnd wendent vnd uieder uendet vnd betrachtude ducke

eyderkuwe vnfe fieden vnd lieben dar na weclcerlichen vn ivijflichs zxi

ftelle eyclich na fynre macht etc. Das Ganze ist eine mit zahl-

reichen Exempeln und kleineren asketiscben Stiickchen durchsetzte

Tugendlehre; jeder Tugend wird ein besonderer Teufel gegen-

ubergestellt. In den ersten Capiteln werden Friede, Demut, Rein-

beit, Keuscbheit besprochen. Hinter Bl. 129 und 139 ist jedesmal

eine Liicke im Texte. Bl. 130—139 (= Lage XII der Hs.) cnt-

balten verschiedene Passionsbetracbtungen, die zwar mit

dem Yorhergehenden in gar keinem Zusammenbange stehen, aber

trotzdem, wie Bl. 140r
if. ergeben, in der Okonomie des Ganzen

vorgeseben sein miissen: sie sollen den groBen Nutzen einer an-

dachtigen Betracbtung der Harter Cbristi fiir den Kampf des

Menscben gegen Teufel und Siinde beweisen. Dieser Abscbnitt

gebt bis Bl. 144v
: vp dat du n andcls derwart werwart hie geivandelt

heifft. Dann werden die einzelnen Teufel weiter behandelt: Etze-

liche duuele fmt geheiffien excubi etc., fiber Fasten und Keuschbeit,

Tragbeit, Redlicbkeit; endlich von 7 bosen Geistern, die den in

Todsfinden befangenen Menscben besitzen, von 6 Dingen, die zur

richtigen Beicbte geboren, von 3 Griinden, aus denen die Siinde

zu meiden ist, endlich von Verschmahung der Welt. SchluB Bl. 163v
:

D’ lewe fortit das finjr alfo fortit (7 bofe geijl das ynyge furighe

gebet. Vgl. nocb Bl. 149r
: In hodat teas eyn ba/lart fnode vnd

vneedel na der iverelt . . . vn wart eyn rentmeifter des landes etc.;

Bl. 149 r
: welt ich han gehort von mjri moder8 do fy be/ladet wart vs



eyme hone, ilaer me groue gewoynliche fpyj'e in aefi in eyn under

hnji etc.

Bl. 164r—172T scbliefit sich endlich noch ein Abschnitt iiber

das Leben der hi. Katherina von Senis an. Anf.: Doe <f

thorn va libayn was vffgerichtet vmitz dii honynck des friedens gegen

Damajln zu d’ hoide iherofale. Doe tzorne jich su flat d’ honynck des

hoemoets vd babilonye fiant des vriedes etc. Schlufi Bl. 172' : vnd

mit eyme veynet mit eyn vnfchedelidi ewig eynuge das was do me

fchreif nacli xpc geburte. 31. CCC. vnd aichtsich iair des niiyn vnd

swentsich/ie dages des mayns aprilis I de fondage zu t'cien sit. —
Bis aelinck legede def

c

ionffen hefchrijft ey eirb' doichsarn md pdichers

ordenji. — D' Dice fortet das kirre d' karre alf9 fortet d’ duuel ds

lof godis . . . d’ glych eyme hade gegeizelt wad. — Die Hs. wird

kurz beschrieben von Dronke im Anz. f. Kunde d. d. Vorzeit,

Bd. 6 (1837) S. 71—75.

Nr. 91: Lat. Tractate und Sermones, enthalt in Stuck 5c auf

einem besonderen Blatt einige ndrh. Verse.
Anf. : Got groyffe dich myns hertsen konynckynne

Nym defen breyff ind lefe mit fynne etc.

SchluB : Dyt i/l myn rait 0 broederlyn

Volgejlit erne du yntgeis der pyn.

Nr. 132: Pap. in Folio; enthalt 2 lat. Tx-actate. der zweite

Quaestiones . . ., scriptac per mantis Gerhardi de Erculen {= Erke-

lenz ?), Ord. Carmclitarum a. d. 1430. protunc magistri studentem con-

uentus Treverensis ordinis supradieti. anno sequenti magistrum colo-

niensem (nach Dronke). A. E. 4 ndrh. Verszeilen:

Och her got icat much ich des

Dat man fait dat nyet en es

Id is menychen hertsen ficair

Dat man loegen fayt icur wair.

Nr. 150: 272 S. Pap. in 4°, 15. Jahrh.

Expositio super canones. Dann ein lat. -nd. Vocabtilarius
Ex quo. Probe aus dem Anfange: abienus dennen dat von deni

holt ift maket. abfentare nicht jegenwcrdich fin. — abuti miffebruken.

Nr. 232: 86 Bl. Pap. in kl. 4°, von einer Hand der 2. Balfte
15. Jahrhs. (Bl. 82' wird 1459 citiert). Rabr., rote Uberschriften
u. Anfangsb. Alter Lederband. Aus Kl. Grafrath, spater in der
Jesuiten-Bibliothek zu Coblenz.

Ndrh. Angustinerregel fur die Schwestern von Grafrath.
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Bl. 1—4 leer. Bl. 5r
: He beggnent de jtatuten ind gefetz der geifl-

licher fufteren so Greuerode Sent Auguftynus orde beicert ind cofirmeirt

ouermyts den durchluchtichen ind Eirfamen heren N ertzbufchoff so

collen etc. NA deme dat de fufteren van geboitz tcegen der regulen

folen hauen eyn hertze ind eyne fete etc. Anf das Vorwort folgen

4 Teile, vgl. Bl. 6V
: I)at eirfle is van der vifiteirynyen jnd tve man

de prierfche fat Icefen ind befledyngen, Dat ander deil is van de arnpteu

de etslichcn fufteren befonder beuolen fynt, Dat dirde is van den ge-

meynen gefetzen de me antreffen de nonen dan de couerfgnen, Dat

veirde is van de couerfgnen ind leyfufteren etc. SehluB Bl. 79r : off

fi in eynchem punte myrcklichen fieh verfrnn.pt hedden berijfpelen ind

befferen.

Bl. 801—83r
: Einige Nachtrage fiber die Hochstzahl der

Schwestern und fiber Simonie (11 Punkte off leryngen). Bl. 83T

leer. Bl. 84r
: Defe nagefchreuen punten fynt geoirloft ditrch de

vifenteire ind der vifen[ten]tacien jntgeyn etzliche punten da in der

ftatuten vur affgefehreuen fteit. Bl. 84v
—86T leer. — Nd. Hss. der

Augustinerregel oder von ihr abhangiger Tractate habe ich oben

S. 29, sowie Bericht I, S. 264. 284 und III, S. 39 besproehen
;
vgl.

auch Mfinster, Paulina, Nr. 143 (661) und Geschichtsbll. f. Stadt

und Land Magdeburg, Bd. 39 (1904), S. 30 ff. Man mufi unter-

scheiden zwischen der Augustinerregel selbst (und ihrer Grlosse)

und den auf dem Grunde der Hegel aufgebauten Klosterstatuten,

wie sie diese Coblenzer Hs. u. a. enthalten.

Eine hsl. Eintragung in einen Druck (Gregorii Nazianz. Opera
in 4°, Argentinae, Knobloucli 1508) sind die xii fatuitates

,
eine

ndr h. Priamel (Anf.: Ecn praelaet fonder gotz onfyen etc.), die

Dronke im Anz. f. Kunde d. d. Yorzeit, Bd. 8 (1839), S. 549 mit-

teilt. Ygl. ibid. Bd. 6 (1837), S. 175 f. eine hd. Fassung aus der

im fibrigen lat. Hs. Nr. 146 der Bibl. des Augusta-Gymnasiums.

B. Die Hss. aus der Gorresschen Sammlung.

Die Sammlung enthielt, nach der Angabe des hsl. Katalogs

in Coblenz, im ganzen 192 Codices. Davon sind schon vor langerer

Zeit die Nrr. 1—94 nebst 126 u. 130 nach Mfinchen fiberfuhrt

worden, wo sie im Jahre 1904 zersplittert worden sind. In Coblenz

sind nur noch 88 Nummern, der Rest ist verloren. Unter diesen

88 Hss. befindet sich keine einzige nd. Unsicher bleibt die jetzt

verlorene Nr. 159 (Pap. in 4°, 15. Jahrh. a) Ordinarius, b) Liber

cerimonialis, deutsch). Sicher ndrh. war dagegen die nach Mfin-

chen fiberfiihrte Nr. 130: Pap. in 4°, 1453—1457 von Antonins
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mulich tie Cuba geschrieben. Sie enthielt 1) die Sonntagsevangelien,

2) Hie beginnet dat botch (im Katalog boit) dat da genant die vier

ujierjlen, 3)Spiegel der menschlichenBeheltnisse (Anfang

fehlt), 4) Spriiche der 12 Meister, 5) BuBpsalm mit der Glosse,

6) Gottes Offenbarung an Esreg (1. Esra), den Scbreiber von Je-

rusalem.

Das Evangelische Rheinische Provinzialkirchenarchiv zu Coblenz

besitzt, laut dem Repertorinm der Acten des Ev. Rh. Pr. zu C.,

Nachtrag 1893, S. 4 Nr. 360 einen Sammelband des 17. Jabrhs. in

Folio zur Cleviscben Geschichte, darin u. a. eine Abschrift der

Clevischen Cbronik Geerts v. d. Schueren (1000—1450).

Dusseldorf, Kgl. Staatsarchiv.

A 18: Liber Bibliothecae S. Pantaleonis (in Coin), Ao. 1658

renovatus, 1847 von Pfarrer Mooren erkauft. Lat. Stiicke iiber

St. Panthaleon und den hi. Bruno, den Begriinder des Colnischen

Stiftes. Darin Bl. 148T eine (2.) Stammtafel der sachsischen Her-

zoge und Kaiser in gemalten Brustbildern, daneben auf Bl. 149r

in zwei Spalten von einer jiingeren Hand (15. Jahrh.) ein Lob-
gedicht auf die Herren von Sachsen. Die Reime denten

auf nd. Ursprung, vgl. Z. 39 f. groet : broet, Z. 17 f. vfkerkarn : yarn,

die Sprache ist fast ganz md.

Anf. Bl. 149rl
: I)oget tcarheit vntl recht

Hatten die faxen vfheritor

n

Sie (int gave(l gottes knecht

Darome en trerden fie nit vlorn etc.

Z. 1—12 sind 2 sechsz. Strophen vom Schema ab ab cc, Z. 13—50

Reimpaare.

Schlufj Z. 44: Das uir homen in de homel throne. Amen.
45 Jch heiffe noch her frigcdanel;

Der den here vO faxen dit hat gefant

Von fet panthaleo dem cioft
’ tzart etc.

50 Mit fant pathaleo die eivige frnide.

Das Gedicht ist nach einer Darmstadter Hs. (Hofbibl. Nr. 2709,

Bl. 66) von F. W. E. Roth, Germania Bd. 32 (1887) S. 253 f. ab-

gedruckt worden.

A 22: Ein Doppelbl. Perg. in 8°, schone Buchschrift des 14.

(nicht 13.) Jahrhs., 31 Z., vollst. Tintenlinienschema, die Anfangs-
buchstaben der abgesetzten Verszeilen rot gestrichelt und durch
einen senkrechten Tintenstrich von dem Ubrigen abgesondert. Aus
einem Einbande.
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V. 3979—4103 der nd. Colnischen Reimchronik Meister

Gottfried Hagens. Zuerst von Birlinger, Zs. 17 (1874) S. 428

angezeigt, dann von Cardanns in seiner Ansgabe (Deutsche Stadte-

chroniken, Bd. 12 [Coin I] 1875, S. 17) benntzt. Eine junge Ab-

schrift des 19. Jahrhs. (mit V. 1—1025 des Werkes, 12 Bl. Pap. in

Pol.) liegt A 22 bei.

A 35: Hd. Abschrift von Schnerens Clevischer Chronik,
Folio, 18. Jabrh. Ygl. oben S. 37.

A 50: Die Collectaneen des reformierten Predigers zu Wesel

Antonins von Dorth enthalten Bd. XYIH, Bl. 370—389 eine Ab-

schrift der verlorenen Schrift Bernhard Rothmans Van der

wralce, 153d yn Decembre; die Abschrift hat v. Dorth am 12. u.

13. April 1663 selbst angefertigt. Das Werk ist danach wieder

abgedruckt von Bouterwek, Zs. f. berg. Gesck. 1 (1863) S. 345— 359,

vgl. S. 337—344. Cornelius, Geschichts-Qu. des Bistums Munster,

Bd. II (1853) S. XCV. 124f.

A 69: 79 Bl. Pap. inFol., Bl. 3—79 vom Schreiber als Ixciij—cli

foliiert. 15. Jh., moderner Pappband. Aus dem Grafl. Mander-

scheidschen Archive.

Sammlung colnischer Privilegien und Verordnungen, lat.

und ndrh.

Bl. 1—2 Inhaltsangabe von moderner Hand. 1) Bl. 3r—

8

r
:

Schiedsspruch des Erzbischofs C'uno von Trier zwischen Erzbischof

und Stadt Coin 1377, ndrh. 2) Bl. 8r—13r
: Die aide puilegien des

hoe gerichs hid Stat vryheide von 1169, lat. und ndrh. 3) Bl. 13r—14T
:

Erzbischof Philipp setzt den ersten Erbvogt in Coin ein 1169, lat.

u. ndrh. 4) Bl. 14T—21 r
: Anhijff eyns lafters an$ hogcricht mit me

pute clarzo degne va claiche blich’e dait icy 5) Bl. 21T—27T
: Van

huntfchaff der hurfeharen lafter quetfehonge ind blichende dait (= Er-

kenntnis der Coiner Schoffen); dazu gehoren auch Bl. 24T van

Jcampreichte, Bl. 25T die Clage van morde ind doitflach, nebst zwei

Beispielen von 1341 u. 1346. 6) Bl. 28r—32r
: Kaiserrecht iiber

Bastarde, Reichsacht, Lehnsfolge, sodann vermischte Rechtssatze

aus der Schoftenpraxis, a. E. der Judeneid lat. u. ndrh. 7) Bl.

32T—34r
: Sent Deters deinjlmans Recht. 8) Bl. 34T—35r

: Forma

vicecmnitis alti judicii, und Litera fcabinorum alti judicii von 1448,

ndrh. 9) Bl. 35T—36r
: Wie man eijn Vrdell fchouldige fall. 10) Bl.

36T—39T
: Erzbischof Dietrichs Bestimmung wegen der Schoffen-

wahl 1448, ndrh. 11) Bl. 39T—45r
: Ausfiihrlicher Bericht uber

eine Mordklage von 1458. 12) BL 46r—50T : Gewelde Reicht’ recht

ind gebur (gegen den tibermahigen Aufwand bei Kindtaufen, Hoch-
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zeiten etc.)
;
Bl. 48r folgen vermischte Strafbestimmungen. 13) Bl.

51 r—52r
: Aeciseordnung. Bl. 53 leer. 14) Bl. 54r—79T : Polizei-

ordnung von 1427, in 88 Punkten. Bl. 54r—55T : Register.

A 70: 30 Bl. Perg. in GroB-Folio (bez. als Bl. 1—29, Bl. 18

doppelt), durchlauf. Zeilen, Mitte 15. Jahrh. Ruhr. u. rote TJber-

schriften. In nenerem Pappbande.

Coiner Statuten, ndrh.

1. Die Statuten von 1437. Bl. l r (rot): Dit fynt Alfulchen ge-

fetze ind ordinantie As vnfe hren name Raede mit alien Reeden ind den

vicrjndviertzigen vort mit Gretien ind Scheffen des hoengerichtz in

Coelne gemaebt verdragen ind geordineert habit zo ewigen zijden vn-

uerbruchlicli zo balden Jnd der nyet zo wiederdragen Jd en fy dan

mit ivijl ind willen dis fehten Raedtz die diefe gefetze geflinden ind

gefloffen bait vort alter Reede .... Wilche naegefchrieuen gefetze ind

ordinancie verdragen ind gefloffen woirden des vunfczienden dachs in

Junto Anno dni Mille/imo Quadringetefmo Tricefimo feptimo. Absatz

1 beg.: Dit is van Teftamenten ind vermecheniffen wie man die zo

Coelne machen fall dat Sij moege ind macht haaen.

2. Bl. 18bisr—19 r ist ein Nachtrag von derselben Hand, aber

in etwas kleinerer Scbrift: Verdragen Anno xlviij. WJr Gumprecbt

Greue van Nuivenaire Erffvait zv Coelne etc. — das erneuerte Erb-

vogtrecht auf dem Eigelstein 1448. Bl. 19T leer.

3. Bl. 2Qr—22 r
: Dit fynt nu die jninten die tvir gefat ind ver-

dragen bain vp die vyffwendige gerichte bynnen vnfer Stat.

4. Bl. 22T—25r
: Dit fynt die pnnten die wir gefat ind ordineert

bain As van den fchrynen ind den vrhmden dae van zo neymen. Bl.

25t leer.

5. Bl. 26r—27r
: Dyt fynt nu die aide gefetze vnfer vurfaren

vmb so verhacden dat die wenfliche Eruen in die geyftliche hende nyet

en bomen.

6. Bl. 27t—29 r
: VnIf hren des vaitz Recht vpme Eygelfteyne (mit

etwas kleinerer Schrift gescbrieben). Bl. 29T leer.

A 71: 29 Bl. Pap. (Bl. 1. 2. 15 Perg.) in Fol. (Bl. 2—28 rot
fol. als j xxvjj), durchlauf. Zeilen, Mitte 15. Jahrhs., rubr. In
neuerem Pappbande.

Coiner Statuten, ndrh., in der gleichen Ordnung wie
A 70, aber ohne die Nachtrage von A 70 Bl. 18bisr 19r u. 27T—29r

.

Bl. 1 2 geht ein Register voraus.

A 72: 87 Bl. Pap. in Fol., von mehreren Handen des 15. u.

16. Jahrhs. In mod. Pappbande.
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Coiner Statnten and Formulare, ndrh.

Bl. lr
: Js ind drynck, (leyrff ind flynck,

Kleyder vyff, kleyder an

Wen der doit kompt, fchycke dick,

Du mold dar van.

1. Bl. 1T : Hie begynt fich eyn naive gefetse der Stede ran Colne

Geordeniret ind verdragen Oeiimitz Burgmeijlen Iiaede ind xliiij ind

rort Greuen ind Sckeffen des hoen gerickts der Stede Colne K). Den
Statnten selbst gelit hier voraus : a) Bl. 2r_T : Vorrede zn den neuen

Statnten yon 1437; b) Bl. 2T—

4

r
: Hnldigungsformel der Stadt Coin

fiir den romischen Kaiser und den Erzbischof, nebst den Conftr-

mationen yon Kaiser und Erzbischof; c) Bl. 4r_*: Dit js ivie ma
eyn vrdell dat der Sckeffen am hoengerickte geivijjl halt fchuldigen fall.

Bl. 5r—30T die Statnten : Dit js van teftamente etc. wie in A 70.

Stuck 2 fehlt, dafiir sind hier Bl. 23r—26r 18 Absatze neu einge-

schoben: Wye man vnfe burger verdadingen fall die vyffgeladen tver-

dent etc., letzter Abschnitt: Van den vremden ind valfchen laden vort

Muelfloifen icegen ind ledickgengent. Bl. 26T nnten beg. Stuck 3, Bl.

27T beg. 4, Bl. 29T 5. Stuck 6 fehlt also auch.

2. Bl. 31r—61r
: Formulare der yerschiedensten Art, ndrh.

(Testamente, Kaufbriefe, Schuldbriefe, Adressen etc.). Bl. 62r—64r

desgl. von etwas alterer Hand. Bl. 65r—80T desgl. von 3. Hand.

Bl. 81 r—87r
: Verbundbrief des Capitels, der Bitterschaft und der

Stadte des Stifts Coin von 1463, in einer Abschrift von 1522.

A 73: 10 Bl. + 284 bez. SS. (S. 177. 233 iibersprungen) in Fol.,

2. Halfte 16. Jahrhs. In neuerem Pappbande.

Coiner Statnten und Ordnungen, ndrh.

1. Die Statnten von 1437. Bl. 1—10 .Register. S. 1 beg. die

Statnten mit den einleitenden Stucken von A 72, dessen Text sich

diese Handschrift genau anschliefit. Die Statnten brechen S. 147

mit dem Schlusse von Stuck 4 ab. S. 148—150 leer.

2. S. 151—172 Verbundbrief der Gatfeln von 1369, nebst einem

Abschnitt uber der Stede Baner vnd Wimpell S. 173. S. 174—176

leer.

3. S. 178—207 : Vertrag zwischen Rat und den Gaffeln (Neue

Reformation) von 1513. S. 208—211 leer.

4. S. 212—243 : Concordat zwischen Erzbischof und Stadt Coin

von 1506 (hd.).

5. S. 244—255 : Dit hena gefckeuen i/l der Stadtreckt vnnd Burger

freikeidt in Colne. S. 256—259 leer.
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6. S. 260—284: Testament des Henrich Haich, Burger zu Colne

1452.

A 74: Die Handschrift bestebt aus zwei ganz verschieden-

artigen Teilen:

A) Bl. 1—120, von alterer Hand foliiert, Pap. in Fol., 1. Halfte

bis Mitte 16. Jhs.

Coiner Statuten, wie in A 73. Sprache stark verhoch-

deutscht. Bl. 42—45 von etwas jiingerer Hand erganzt. Die Sta-

tuten scblieBen Bl. 85v wie A 73. Es folgt Bl. 85T—104T : Biefe

nachgefchrieben puncten fal ein Jegklich newer Raith, alJSbaldt der zu-

gegangen is zu den hilligen fwere — Artikel fiber den Eid der Rats-

herrn, die Wabl des Rats, die Funktionen des Rats etc., letzter

Absatz Van deni paimente. Bl. 105r—118T die Concordata von 1506

(cf. A 73, S. 212). Bl. 119—120 leer.

B) Bl. 121—142, Pap. (Bl. 121 Perg.), etwas kleineres Format,

zerfallt wieder in 3 Bestandteile : 1) Bl. 121 scbeint ursprunglich

zum Einbande des Folgenden gehort zu haben, es entbalt ein

Bruchstfick aus einem lateinischen theologischen Tractate des 13.

Jahrhunderts. 2) Bl. 122—123 ist ein Coiner Druck vom Anfang
des 16. Jahrhs.: Bit is der Stadt Colne Recht vnd Burger freyheit

(vgl. A 73, S. 244). 3) a) BL 124—130: Brucbstuck Colnischer
Statuten, aus dem 15. Jabrh. Anf.: Jtem as yemant fijn Ampt
bekumert ivirt Jdt fij mit teat gerichte dat idt fij etc., in 44 gezablten

Abschnitten, letzter : Jtem wie man it halden fall mit den genen die

jn heiten ind jn boeren fitzen van alfulcken eruen dar ir vader ind

moeder off vader alleyne fleit gefehrijuen etc. Bl. 131 leer, b) Bl.

132r~? (andere Hand vom Anf. 16. Jahrb.): Brief des Lohgerberamts
an ibren gnadigen Herrn, mit Hagen fiber die WeiBgerber. c) Bl.

132T—133T
: Gereimte Regel gegen die Pestilenz, ndrh.

Verse, nicht abgesetzt (neue Hand):

Ich ham mych des vermeijffen

Bat ich rvijll myner gefele nyet vergeffen

Bar vmb fo hore wat ich dijr fagen wijl

Wan alfo (leroue konigt zeylV)

Zo dem eijrfle halt eyne Bait den ich rneijn

Want hie dunckt mych nyet kleyne

Bat man yn deffer fache eijrnftliche fall

An Rouffe got es helffet wayl

Bat neijmant alle mei)ff' wijffe

Be da fynt jn der fchoule so prijffen etc.

1) Zu bessern etwa: jitrue Tconipt fnel?
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Ca. 84 Verse; erwaknt werden Raffys eyn mey/P gruefi, gegen Ende:
Dijs hayt meyfl;* bans Corna jumea gelere (!)

Rer maniche myt fyner Tcunjl haijt geneyrt

Jnd mey/P bernhart gordonys genat

Res lere etzliche laaff dutch ale laynt

Vnd ouch ander mey/P vynden (lies vil)

Rer ich nyet neynne en wyll.

A. E. ist ein prosaisches Recept angehangt. d) Bl. 134 ist ein

ndrh. Brief: Rem tvolgebore Junchere Joha Graue su maderfcheit

su Slanckjheym vn hern zu Gerytfteyn myn'e g. Junclcbern. Absender
Georg

)
medic9 vio’ gnaJ) arm diene’’. Nach einer beigefiigten Blei-

stiftnotiz aus dem J. 1 513 (?). e) Bl. 135r— 1387
: Coiner Sta-

tu t e n (Hand vom Ende 15. Jahrhs.), Anfang : Von den gene de der

flat venvyfl fynt = A 72, Bl. 24y
,
in den Zusatzen dieser Handschrift

vor Stiick 3, dann folgt Stuck 3 selber Bl. 136y Mitte, Stuck 4
Bl. 138r

;
mit dem Schlusse der ersten Halfte von 4: Rat man /ich

de has dar na wyffche zo Richien (= A 72, Bl. 28y Mitte) bricht die

Hs. ab.

A 75 (Ilgen S. 147) >): 38 Bl. Pap. in Pol., ca. 1600.

Colnische Statuten and Reime.
1. Concordaten zwischen der Stadt und den Gaffeln von 1513,

vorne defect.

2. Bl. 21 r
: Ein Vermanung Zur Eindrechtigkeidt. Anf. : 0 Jr

Edell gemein Zu Collenn etc., ein Spruch von 20 Z., SchluS: Nun
vnd Zue alter Zeidt. Es ist eine kurzende Bearbeitung des SchluG-

absatzes der Wever slaicht, vgl. Cardauns Ausgabe (Deutsche

Stadtechroniken, Bd. 12 [Coin I], 1875, S. 256 f.) V. 489—520. —
Bl. 21Y leer.

3. Bl. 22r—37t
: Die Reimchronik iiber die Coiner Unrnhen

von 1481/1482, benntzt in Cardauns Ausgabe (Deutsche Stadte-

chron. Bd. 14 [Coin III], 1877, S. 945 ff.

A 76 (Ilgen S. 143): 87 Bl. Perg. (Bl. 1. 2 Papier) in Polio;

Bl. 4—87 von alter und neuer Hand als 1—83 foliiert, zwischen

Bl. 10/11 ein Bl. unbezeichnet. 30 durchlaufende Zeilen, mit breitem

Rande, Hand der Mitte 15. Jahrhs., mit zablreichen schwarzen,

1) Hier und im Folgenden ist mit'n Ilgen “ gemeint: Th. Ilgen, Rheinisches

Archiv. Wegweiser durch die fur die Geschichte des Mittel- und Niederrbeins

wichtigen Handschriften. I. Theil: Der Niederrhein (= Westdentsche Zeitschrift,

Erganzungsheft II, Trier 1885). Nachzutragen ist Ilgens Erwahnung bei Mscr.

A 18 (S. 97), A 22 (S. 164), A 35 (S. 158), A 50 (S. 162 f.), A 69—74 (S. 146 f.).

Kgl. Oes. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1913. Beiheft. 4
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saaber mit der Feder gezeichneten Initialen. In geprefitem Leder-

bande des 16. Jahrhs.

Clevisches Stadtrecht in einer alteren Redaction (vgl.

E. Liesegang, Ndrh. Stadtewesen im Mittelalter [Unters. zur d.

Staats- u. Rechtsgesch., herausg. von O. Gierke. Bd. 52], Breslau

1897, S. 559 ff.
;
S. 562 f. gibt L. auch eine BeschreibuDg dieser Hs.).

Bl. lr~Y
: Vermischte Notizen des Schreibers (verschiedene Eide u. a.).

Bl. 2r-T : Neae Abschrift des Privilegs von (1248?) 1331. Bl. 3 u.

das unbez. BL zwischen Bl. 10/11: Register fiber das Stadtrecht.

Bl. 4 (= l) r beg. das Stadtrecht mit dem lat. Privileg Graf Jo-

hanns von 1348; Bl. 3 r
: Privileg Graf Adolfs von 1368, ndrh., Bl.

7r
: die Confirmation Graf Adolfs von 1394. Bl. 7 7 Mitte beg. das

eigentliche Stadtrecht mit der Vorrede des Bearbeiters : Want dan

die Stat Jnd die Burge ran Cleue puilegiert ind gevryet fyn, na vyt-

wyfen der puilegien ind hantveften voirfi, vmb dan dat gemeyne guet

der Stat ran Cleue to bet in golden alden ftaet ind regimente ... to

blyue, Soe fyn inder eren onff hen gaids . . . ind (lies in) defen

bueckfken to farnen vergadert ind gefchreue dat een punte naden andett,

fomige verclaringe ran een dele puten vyte puilegien ind hantvefle voirfi

genome ind ande verkae’n fiat Rechte ind goide aide gewoenie . .
.
(Bl.

8r

)
ind ivant naden puilegie ind hantveften voirfi die gefwae n tertijt der

Stat van Cleue macht hebn die fomige conflitucie to venvandele to meerre

off to mynre . . . Soe is dit bucckfken formiert mit breden fpacicn vmb

vernyenge, verivandelinge ind verclaringe dair bane to fchriue ind to

fette, ivaneer men yet natters ind orberlix tot beliueff der Stat ind der

Burger voirjl mynden moichte. Es folgt dann sofort der 1. Paragraph

fiber die Wahl des Bfirgermeisters : JNden yrflen is to weten, dal

die Burge van Cleue die bynen der Stat van Cleue wocnachtich fijn

alle Jair opden Sonnendag) ... Mia dnj kyefen foclen enen Burg-

meyfler etc. Bl. 47r beginnt ein neuer Abschnitt: (V)An alden

rcchten, goide gewoente jnd heerkome, van onfe voiralderen an ons ge-

bracht is to mete. Soe icie enen borger off Borgerfche va Cleue an dat

gerichte hebn will etc. Bl. 72T—78r ein langes Capitel fiber einen

Streit wegen der Erhohung der Weinaccise 1423. Bl. 78T—80T

Auszfige aus verwandten Stadtrechten : Want men menige gelijke

faken bij gelijke rechte vijnden en richten fall, Dair van geen befereue

koeren off broeken aff en fijn, So fijn hier befereue en beteikent fomige

koere en broeken die jn golden andere Steden, hier vmb langs gelege,

jn oren jairmercte en ivekemercten gewoenlichen fijn to broeken en to

koeren etc. Es folgen einzelne Statnten von Arnheim, Wesel,
Calcar. Bl. 80v—81 r

: Judeneid. Bl. 81 T Nachtrag der 1. Hand:
Privileg Herzog Johanns von 1448. Bl. 82r Nachtrag einer 2.
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Hand : Brief Herzog Johanns II an die Stadt Cleve von 1518. Der
Rest des Bandes ist leer.

A 77 (Hgen S. 143): 202 Bl. Pap. in Fol., Ende 15. Jahrhs.

Bl. 3—202 von alter nnd nenerer Hand als 1—196 foliiert. Nicht

rnbriciert. Im alten braunen Lederbande, Riieken ernenert, die

beiden SehlieBen abgerissen, in der Pressing das clevisch-markische

Wappen.

'

1. Bl. l r—
-106 r

: Nd. Stadtreeht von Cleve, mit vorher-

geh. Register. Anf. des Textes: ( [) Nden nasms des vaiders des

Soens
,
ende des heiliyen geejis Amen. Des Rechtes leere geyt voir alle

leere etc. Die breiten Rander der Hs. sind mit zahlreichen gleich-

zeitigen, meist lat. Antnerkangen and Erlaateran^en ans deaa

romischen Rechte bedeckt. Das Stadtreeht endigt mit einigen

Privilegien der Handwerksamter, deren letztes Van eynre Cedulen

den Schroederen antreffende von 1458. — Bl. 103T—1077 leer.

2. Bl. 103r—145v
: Kleinere Stiicke, u. a. Verbundsbriefe der

clevischen und geldrischen Stadte, iiber Erbrecht geistlicher Leute

von 1463, Bl. 124r—126T Zusatze zum Stadtreeht iiber die Eide

verschiedener stadt. Beamten, Bl. 127 r—128bisr
: Ordinancie van

dycken eft ueterynghe von 1448 und Deichordnung fur Duffel 1364,

Bl. 135r—141 v
: Der Stadt Cleve Privilegien 1348—1469, lat. und

nd., Bl. 142 r—143r Nachtrag von 1562 iiber den Gerichtszug von

Gennep nach Cleve.

3. Bl. 146r— 186r (andere Hand) : Das kleine Kaiserrecht.
Anf.: Dit Js dat Keyfer Reckt als id Coenynck Kaerle maiden to

Vrede ende nutticheyt all der werlt etc., in 4 Biichern, nur die ersten

13 Capp. sind gezahlt. Bl. 154r Mitte: Dander bueck ende leert

van alien faicken, Bl. 176r und 182T Buch III und IV ohne be-

sondere Ankiindigung. Schlufi im Abschnitte Vanden koere de/f ge-

meynen Raids: Oich fteyt anderfwaer gefehrene, Die to dem Raide

[alien hoiren, Die fallen wyff fyn Jn alien jlucken. — Bl. 187r—196 T

folgen noch einige clevische Urkunden.

A 78 (Ilgen S. 150): Pap. in Folio, Pappband.

Die Privilegien der Stadt Wesel in einer Absehrift

von 1718, vorgebunden ist das Originalschreiben des Magistrats,

wonach dies Exemplar damals der Kgl. Regierung in Cleve ein-

gereicht wurde. Die Privilegien reichen von 1241— 1598. Vome
eine Liste von 7 manquirenden Privilegien.

A 79 (Ilgen S. 150): 300 beschr. Bl. Pap. in Folio, 1665, in

gleichzeitigem Schweinslederbande.
4*
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Sammelband des "Weseler Predigers Anthon von
Do rth, mit Titel auf Bl. l r

: Frivilegia vnd Vripieiden, ucelche die

Granen vnd Herttoghen van Cleue der Stadt Wefell gegelen haben;

Wie auch noch Vnterfchiedene Ordinancien vnd Befelchen mehr, den

Woljland vnfers Cleuifehen Vatterlandts betreffendt. Der Band ent-

halt:

1. auf einem unbez. Bl. vorn in der Hs. : Die nd. Ratmannen-
reime, a) Die ein Stat fidlen regieren 18 Z., b) Segghe weijnich,

vnd maick dat icair 8 Z. (= Rimbokelin V. 1754—1761), c) So uat

ghij Port vnde fiet 10 Z. Alle 3 Spriiche verbunden auch in einer

Weseler Hs., danach abgedrnckt von Wolters, Zs. des Bergischen

Greschichtsv. Bd. 4 (1867) S. 44. Spruch a) allein auch in Ms.

A 80. 81, der erwahnten Weseler Hs.
,

einer Berliner und einer

Hamburger Hs. (vgl. Bericht I, S. 116 und I'rensdorff, Dortmunder

Statuten u. TTrteile (1882) S. 255. 256. 258 N. 4).

2. Bl. 2r—70v
: Die Privilegien der Stadt Wesel von 1241

—1614; bis 1574 sind sie durchgezahlt als 1—76, es folgen dann
- noch 3 Privilegien von 1609—1614. Aus der folgenden Sammlung

hebe ich hervor:

3. Bl. 92r-—100r
: Hiddigung des Fiirften wie die gefchiedt tho

Wefell, nebst den Eiden, znletzt der Judeneid.

4. Bl. 101r—176 r
: Folgen allerhand Ordinanticn, Plebifciten, Sen-

tentien, Geivohnten vndt Alt Herlmnmen der Stadt Wefell, Wie auch

Vnterfchiedene Bechttsbedenclcingy in vo-irgefallenen Stridighcijden ge-

geuen. Eine reiche Sammlung von Weseler Ordnungen und Rechts-

gewohnheiten des 14.— 16. Jahrhs. : erbrechtlichen Inhalts Bl. 139r

— 146T
;
Erbkauf Bl. 149r

ff.
;

iiber Clevisches Lehnrecht Bl. 172v ;

iiber Zutphensches Lehnrecht 1546 Bl. 174r
,
Bericht von Natar vnd

Figenfchafften der Koefen-guider in dent Amt van Afjpell Bl. 174T

—175r (16 Punkte).

5. Bl. 273r—274r
: D ij ck-Ordn

u

n

g

fur den gcmeynen Erven
dej] veldts omlinx der Stadtt Buijderijch 1423.

6. Bl. 275r_T : Hertzog JohanJi Ordning vnd Befehl, anlangend
der Cleuifchy vnderthanen vnd Imujtteiden Dicnfl. 1536. 2. 8 hr.

7. Bl. 285r—290r
: Consilium juris Dn* Joh. a Ilasfeldt Secret.

Wesal. de fuccefsione ab intejlato fecandam privilegium Iheodorici Co-

mitis Clevenfis.

8. Bl. 291r—295r
: Defe ndbefchreuen Lot h e n - lie ch ten fyn

genomen uthenn BVchops Hoff tho Xancten, fo diefelue dat hoefft

vnd aldfle hoff yjl des Furftendumbs van Cleue
, dair menn in alien

Latenhauen na voertfaeren plege.
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A 80 (Ilgen S. 150): Pap. in Folio, 16.—17. Jahr. Moderner

Pappband.

Privilegien and landesfiir stliche Yerordnungen
fur die Stadt Wesel. Vorausgeht auf 7 resp. 2 unbez. B1L

ein am Ende unvollstandiges Sachregister iiber die Weseler Privi-

legien, in doppelter Abschrift, die erste A0 1560 per dn. Cancellariu

Henricu Beres cognometo Ohfliger geschrieben. Damn auf 92 bez.

B1L die Weseler Privilegien von 1241—1548. Zwischen die Privi-

legien sind aber auch zahlreicbe Urkunden des Rats der Stadt Wesel
in chronologischer Ordnung eingeschoben, so zuerst Bl. 24T ad a.

1850. Bl. 27r-v die nd. Ratmannenreime, aber nur a). Bl. 33T

—35r
: Dyclcordnug tho Bifilick (zwischen 1388 u. 1391 eingeschoben).

Hand 1 geht bis Bl. 43 r
(1473). Im Folgenden ist die chrono-

logische Ordnung aufgelost: mehrere Hande des 16. Jahrhs. sind

beteiligt, das Ganze wird aber durch haufige Randbemerkungen

des Kanzlers Beres zusammengehalten.

Das groGe Mittelstiick des Bandes enthalt jiingere Akten, be-

sonders zur Frage der Reichsunmittelbarkeit der Stadt Wesel.

Dagegen ist der letzte Teil der Hs. wieder alter; er enthalt auf

46 bez. Bll. von einer Kanzleihand der 1. Halfte 16. Jahrhs. die

Privilegien der Herzoge fiir Wesel von 1241—1501, aber ohne die

eingefiigten Urkunden der Stadt, nur sub 1350 und 1489 ist je

eine stadtische Urkunde aufgenommen. Bl. 43 r—46r Nachtrage,

darin Bl. 44r
: Schijffen-, Rats- und Biirgereid, nebst stadtischer

Urkunde von 1441.

A 81 (Ilgen S. 150): 1 + 49 Bl. Pap. in kl. 4°, 15. Jahrh.,

rubr., zahlreicbe rote Randbemerkungen, in ein Pergamentblatt

geheftet. Bl. I r
: Dit hoick hoert toe Henrick Alifleger Burger toe

Wefel icoenende in die Diemerftraet.

Privilegien und Statuten der Stadt Wesel von 1277

—1481, es werden nur die nd. Fassungen gegeben. Die Sammlung
beginnt mit dem Privileg Graf Dietrichs von Cieve de 1277.

Bl. 14t—15 r ist der Abschnitt iiber die 3 Freimarkte eingeschoben,

Bl. I6r-T die nd. Ratmannenreime V. 1—18, ferner eine An-
zahl stadtischer Urkunden; Bl. 24T—27 r

: Byt is verfatinge van den

dick to byflick; Bl. 30 r—31 r verschiedene Eide der stadtischen Be-

amten. BL 41y schliefit das Privileg von 1481. Bl. 42r—43r
: Ver-

ordnung iiber Testamente, es folgt noeh ein Privileg von 1359,

und eine Weseler Satzung von 1464. Die chronologisehe Ordnung

ist in diesem Bande sehr friih verlassen. — Ygl. Frensdorff, Dort-

munder Statuten und Urteile, S. 255 unter D.



A 81 a (Ilgen S. 150): Diese Hs. der Weseler Statnten ist

sehr eingebend von Frensdorff a. a. 0. S. 255 f. onter 17 beschrieben

worden. Sie enthalt von einer Hand des end. 15. Jahrbs. die lat.

nnd nd. Privilegien der Stadt bis 1493, ferner das von Frensdorff

S. 283—307 abgedrnckte Dortmand-Weseler Recht nnd

einige selbstandige Weseler Statnten. Ich hebe hier nnr noch 2

Stiicke herv or:

1. Ein rechtsphilosopbisches Werk Specnlum consnlum, das

in nnserer Hs. urspriiDglich im lat. Original nnd in einer nd. TJber-

setznng vorhanden war. Von dem lat. Text sind jetzt nur noch

die SehluBzeilen anf Bl. 9r erhalten, a. E. : Explicit Specula confulu.

Die nd. TJbersetzung ist aber nnverkurzt vorhanden
,

sie beg.

Bl. 9t
: (rot) Sint clat dat heyl der ftadt inden rechten is gelegen

Arj* j° rethorice So fchamen icy ons dat icy fonder recht fprecken. 1.

Jlla. c. de. colla. WAnt dit een huys is des gemeynen yuede dair

men die getneyne faicken ind gefchefften der ftadt verhandelt. uylclc

huis een huys des raides genoempt is. foe tcoirt geuraicht wat eyn

rait is Een rait is als Ariftotiles faget een vraige van vyticendighen

fchicklicken faicken etc. Sehlufi Bl. 18y
: teghen die ghene de fyne

arme icychtere verdruckt hebn vnd oeren arbeyt in fich verflonden hebn.

(rot) Hyr eyndet die fpiegel des raids.

2. Bl. 91 y—93v
: Die kleine cl evische Fur stenchronik mit

dem Titel: Die oirfpronck ind ftam van Cleue. Anf. Bl. 92r
: Die

alter yrfte Greue van cleue was gehieten helyas komende vyt dem ert-

fchen paradyfe aumids enen fvcaen etc. Schlufi: Item dair na her-

toeh Adolph fyn Soen die in den confdium van Coftans hertouch ge-

maickt wart. Suma xxviij Greuen eyn hertouch. Andere Hss. in

Berlin (Frensdorff a. a. 0. S. 255), Paderborn (ibid. S. 257). Vgl.

anch Frensdorff S. 258 N. 4.

A 82 (Dgen S.144): XV + 141 beschr. Bl. Pap. in Fob, Ende
16. Jabrh., in Schweinslederband.

D uisburger Statnten nnd Urteile. Bl. IT : Iura Mu-
nicipaJia. Burgerlichc Bechtcn vndt Statvten der Stadt Dvfiburg
aufi alten Signaten, Gerichts: vndt Eoerbiichern gezeichnet, bey ein
verfamblet vndt observiret

,
Co wohl von gerichtlichen procefsen als van

gemeinen fallen dairfelfs. Bl. IP— IIP Vorrede (hd.): Gleicher
icaiJS der Allmachtiger Gott vndt Vatter . . . im Alten Teftament
feinem Avfierkohrnen Void feine H: Gefetze Vorgefchrieben etc.

IV'—XV y alpbab. Sachregister. Dann 1. Bl. P: Folgen Ord-
nungen Vonden Gerichten, oeren Anhang, Statnten vndt fallen, fo man
von alters alhier to Diufiburg biji to dicjier tijdt gehalden vndt ge-



Mittelniederdeutsche Handschriften : Diisseldorf. 55

briikkt heeft, VJi den alien Gerichts Signaten vndt Koerbiicheren ge-

togen. Der folgende Text ist rein nd. Bl. 6T
: Geriehtsordnung

von 1579, Bl. 8y : Aide Ordmmge von den Gerichtsgefallen
, 1579

vom Rat erneuert etc. etc., a. a. Bl. 21 r—22* von der Appellation,

BL 23t
: Van Tejlament te maecken

,
Bl. 25r Erbrecht etc.

2. Bl. 46v—50r
: Belehnmge eines JErb. liaidts vp etliche Puncten,

vp begehren Burgermeifter vnd Baidt to Alderji, von 1579.

3. BL 51r—68r
: Anfragen der Duisburger Schoften in Aachen,

mit den Bescheiden; genannt werden die Jahre 1522 bis 1576.

4. Bl. 69r—I40r
: Hijr na folgen die Fiirnemfle Vrdelen vnd

Sententien, Vith den alten Gericktsboechern
,
dairto in Vorgemelier fum-

marifcher VerteikenifS relation gefchichtt, 1511—1596, ein reiches

juristisches Material. BL 140—141' folgt die mit dem Original-

siegel nnterfertigte eigenhandige Eintragung des Biirgermeisters

von 1662, dab der Rat fortan die Sammlung des Duisburger Stadt-

rechts, wie sie in dieser Handschrift vorliegt, als Norm anerkennen

werde.

A 82* (Ilgen S. 144): 146 Bl. Pap. in FoL, Ende 16. Jahrhs.,

in Pappband mit Lederriicken. Vorne Schildchen mit eingedrucktem

Titel : Altes Duisburgisches Koerbuch. JSkbst alien Wald Ordnungen

von 1518. 1572. BL 1—88 sind durchschossen, die modeme Foliie-

rung zahlt die DurchschuBbll. mit.

1. Duisburger Statuten. Anf. fehlt, nach einer alteren

Notiz fehlen* vorne 2 Bll.
,

das erhaltene Bl. 1 hat grofie Locher.

Die erste vollig erhaltene Uberschrift lautet: Die Burgermeistere

ader einige Baitzperfonen follen fich mit des lientmeijlers ampt nit

vnderwinden.

Bl. 9 t Mitte: Von Vuir Ordenungh. Bl. 19 r eine groBere Po-

lizeio rdnung: Jn deni Jair vnfers heeren 1563 . . . di/fe nabe-

fcreuen puncten verkoirt, Vnnd Anno 1570 den 6 Augujlj widerumb

verneicet vnd publieirt wie alle andere vur and nafolgende koeren. —
Nachdem bi/J anher vff der kinder thauff) vnd kraenien, begrebnujfen

der doden, vnnd funft vil ouerflodige vnkofieri fich .zudragen etc. BL
35* : Von den Landtweeren vnd gemeinen Velden. Bl. 43r

: Von flaen

vnnd derglkhen, de anno 1570. Bl. 45 v
: Von [eUunge vfffpreken ader

amnemung des ivinkouffs, von 1576.

2. Bl. 47r—69* : Heir nach folgen die Waid t- Or dtnungh fo

Jn dem jair vnfers heeren 1518 vff Gudeflagh . . . aufch alien anderen

olden der Stadt koer vnd Waldtboeken gezogen, vff ejl new beuilligt etc.

Bl. 61* Zusatze von 1572 zu dieser 1561 emeuerten Waldordnung.
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3. Bl. 71r—90* lateinische, Bl. 90* —95r deutsche Privilegien
der Stadt Duisburg, 1155—1577. Bl. 95T—100T : Copia der priui-
legien fo die Henfe (teden so antwerpen hebben, von 1560

;
angehangt

DEfi Antorffifchen Cantoirs vberfchlagh, bis Bl. 101*. Bl. 102r—103r
:

Privilegien fiir Duisburg von 1290, 1522, und ein unvollstandiges
von Kaiser Karl V. Bl. 104T—110T : Tabelle zur Geschichte von
Duisburg. Bl. Ill 1—123r

: Verseichnungh von den gereichten vnd
Statnten fo von Alters her su Duifibergh gebrucht vnd gehalden ivorden,

dasselbe Stuck wie A 82. Stuck 1. Bl. 123*: Ordenunge van denn
Molleners vnnd Kardryuers. Bl. 124r

: Vonn der Fleifch Ordenunge
,

iiber Blade, Wein, Accise. Bl. 131 r
: Vonn denn Lanthiverenn vnnd

Gemeynenn Veldenn (vgl. oben Bl. 35*), Bl. 136r
: Vonn doetflage.

Bl. 142*—144* Urteile.

A 109 (Ilgen S. 158): Folio, 17./18. Jahrh. Aus dem Geh.
Staatsarchiv iiberwiesen. Joh. Tiirks Fortsetzung der Cleviscben
Chronik Geerts v. d. Sckueren, vgl. oben S. 37 f. ;

dock ist das von
Turk der Schuerenschen Chronik vorgesetzte Stiick (Bl. 1*—24*
der Originalbs.) nicht mit abgeschrieben.

A110 (Dgen S. 159): Job. Tiirks Kladde zu seiner Chronik;
ein reiches lat. und nd. Einzelmaterial

,
aber nicbts Zusammen-

hangendes.

A 111 (Ilgen S. 157 f.): Ein Band in GroBfolio
,
vom Geh.

Staatsarchiv iiberwiesen. Urspriinglich aus A. v. Dorths NachlaB,
z. T. von seiner Hand. Riickentitel : Cod. saec. XVI. u. XVII.
Miscellanea Zur Geschichte von Jiilich, Cleve, Berg

,
Mark, Bavens-

berg, Limburg, Bentheim, Steinfurt, Tecklenburg
,

Lippe. Nd. sind
darin

:

a) Ilgen Nr. 5 (im Bande als „Anhang ad IV“ bez.; Abschrift
v. Dorths): Die fabelhafte Geschichte der ersten clevischen
Grafen. Anf.: Woe Cleuefche Heren ijrfl ijnt Lant quamen, ind
ivat fij gefticht ind getipnmert hebben to der eren Gades. Nu fait gij
hoeren van den Edelen Heren van Cleue etc., 4 !

/2 Seiten, bis: jnt
Jaer ons heren M.cccc ind lx. ind ys geheyten Elysabeth.

b) m Ilgen Nr. 7 (= Hs. Nr. Y, Abschrift v. Dorths 1688)
sub anno 1518 ein nd. Yerschen: Anno dn. 1518 Catervce militum
maximie 9000 e Frifia et Gelria. ad Clivice terras declinantes, villanoru
ci t ea a c at

, Rees, et Xancten degentiu victualia confumunt, inno-
minate Dominu fe habere dicentes. Vicinos irrident principes, vellent (?)
totius Germanics climata lafirare, conftanti fatentur pectore, quorum
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Der Hertzog van Geldern is vns vaer,

Hi} fuydt vns allegaer,

Der ein Herr i/l ein Wield
,

Der ander ifl vns tho licht.

c) Hgen Nr. 9 (= Hs. „ad VP; 12 Bl. 17. Jahrh.): Absehrift

von Bl. 1—20r der Clevischen Chronik Geert v. d. Schne-

rens; scliliefit : in denn Hoff van liomenn vnnd tott Montepezelam.

d) Ilgen Nr. 10 (= Hs. Nr. VII; 10 besclir. Bl.
,
Absehrift

v. Dorths): Ulrich Vernes nd. Ubersetzung der Markischen
Chronik Levolds v. Northoff 1538. Titel: Van anfangh, her-

kompft, oirfpronck vnd Tellung der wail berumpten Heern vnd Grauen

van der Marche, uijt der Latijnfche Chronicke Leuoldi van Northoff

vnd vijt andern boicken vnd fchrifften auergefatt, gebetet vnd verlengert,

dorch Ulricum Vorne, Capellan thorn Hamme. Anno Dfu M. D.

xxxviii. Subscripts : Habe vornflehendes auJS eineni alten gahr vitiofe

gefehriebenem Exemplari abcopijret .... AVDorth.

e) Ilgen Nr. 11 (= Hs. Nr. VIII
;
58 Bl. Text, von v. Dorths

Hand): Geert v. d. Schuer ens Clevische Chronik, nd. Am
SchluS P/2 Seiten mit Randbemerkungen der Vorlage v. Dorths,

die nicht das Originalmanuscript Schuerens war. Angehangt sind

18 Bl. Text: Tofatz der vurji. Cronicken, van Heren Johan den

tweden Hertogen to Cleue vnnd fijn nakomelingen. Als hi} beuoren

vermeldet fteit van den twyftcn vnd gebrechen fo hertog Johan van

Cleue mit Dederichen van Moirfe den Ertzbifchop to Colen gehadt etc-

bis: To demfeluen male icardt de Stadt Gula vnd veftunge, nadem fie

den Turcken voirhin groiten ividderjlandt vnd sum oftermail affgetrieben,

durch Verraderije eroeuert.

A 116 (Ilgen S. 160f.): II + 56 Bl. Pap. in 4°; von verschie-

denen Handen des 16. Jahrhs.
,

ohne alle Rubricierung. Nenerer

Lederband. Bl. I—II leer, bis anf eine Besitzereintragang BL Ir
:

1.5 .87 . Jolrni van Ham manu propria
,
um eine Hausmarke hernm-

geschrieben; dann:

Da gewalt geeth oeben Recht.

Da bin ich lieber Heer ivie knecht.

Nieth onuerfuicht. die noch thoe fegh.

1. Bl. lr—14r
: Nd. Geldrische Chronik. Titel Bl. l r

:

(Fan) Dem Oirfprunck der vaichten Gram eh hertogen mit hare Cro-

nijken des landtz van Gelrc. Jn dem Jaeren aichthonderth aicht eh

Tfeuentich Doen Cairle Die Calue keyfer was
,

is in dot Kreefdum

van Coelen een groete wye plaitze geweyt Dair nu Gelder fleet etc.

SchlieBt Bl. 13r mit dem 9. Herzog Wilhelm (bis 1543). Dann ein
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lat. Absatz iiber die Schlacht bei Sitt^d (1542/3). Dann Bl. 13T

—14r als 10. Herzog Kaiser Karl Y nachgetragen. Schlufi : Des

Jieift die k. m. dem landen gelaift toe laiten by alder priailegien eri

policijen ic. Jnt Jair ons Heern Duyfent Vieffhondert Drije en veir-

tich. Bl. 14Y—16Y leer.

2. Bl. 17r—23r
: Privilegien u. a., meist auf die Stadt Goch

beziiglich. Anf. : Van den vrijJteiden der doirplueden aen beyden fyden

der nyerfen, von 1328. 1346. 1549. 1341. 1361. 1366. Bl. 23Y—
24t leer.

3. Bl. 24r—31 Y (Hand 2): Das Recbt der Schoffen von
G o c h

,

nd. Anf. : Datt is te iceten datt die Richter etlicken oprichten

dach auermidts dem Gefuaren Baeden fall doin roipen inder Icerclcen;

37 nicht gez. Abscbnitte. Schlnfi : Tho Noldick op vnfer Lieff

Froiveen dach Purificationis fallen die Schepen affyain. Bl. 32 leer.

4. Bl. 33r— 37r (Hand 3): Weitere Gochsche Privilegien und

Hatsbeschliisse. Bl. 34. 37 r— 38r leer. Bl. 38T Nachtrag einer

jungeren (4.) Hand.

5. Bl. SO1,—40T (Hand 3): Venloer Tractat zwischen Kaiser

Karl V und den Standen des Fiirstentums Geldem und der Graf-

scbaft Zntphen vom 12. Sept. 1543, nd. Bl. 44 gehort zwischen

Bl. 39/40. Bl. 41r_v Nachtrag von Hand 4 iiber einen Passus des

Yenloer Vertrags, a. E. : Siynatum 16. Septemb. a. p. 94 per me Jacob

can Stralen.

6. Bl. 42 r—43' : Weitere Tractate Karls V betr. Yenlo und
Goch 1560 u. 1565. Bl. 45* leer.

7. Bl. 45T—48' (Hand 5 = Johan v. Haue) : Entscbeidung des

Kaiserl. Kammergerichts in einem Prozesse Johans v. Haue gegen
die Stadt Goch 1587, hd. Dazu Bl. 48' (Hand 4) : Eintragung
von 1591, dafi die Appellation, die in dieser Sache 1589 eingereicht

sei, zu verwerfen sei; Johan v. Haue ist inzwischen verstorben.
Bl. 49'—51T leer.

8. Bl. 52' 56 v (Hand 6 [= Louwerman ?]) : Weitere Acten-

stucke aus einem Processe J. v. Hanes contra Schroder, Speier
1589, mit der Beglaubigung der G’lever Canzlei vom 20. Dec. 1589
stylo nouo.

A 135 (Ilgen S. 163): 171 Bl. in kl. Folio (25,2 x 19,5 cm).
Hmter Bl. 171 sind 5 alte Bll. herausgeschnitten. Bl. 4—101
sind^ (wohl im 17. Jabrh.) mit Tinte als 1—98 foliiert, Bl. 102

171 in jiingster Zeit mit Blei als 99—165, wobei die leeren
Bll. 106. 107. 148 iibersprungen sind. Wasserzeichen

:
gotisches

p mit kurzgestieltem Stern (dasselbe in A 77). Von einer Hand
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des endenden 15. Jahrhs. geschrieben. Mit voller Rubricierung,

die AnfaDgsbncbstaben der Abschnitte sind z. T. rot nachgezogen,

nur im Kaiserrecbte finde ieh iiberall ganz rote Initialen; Bl. 149

(143)
r eine grofiere rote Initiale. Uberschriften in steifen roten

Missalbuchstaben. Nor Bl. 1—3 u. 108 (103)—131 (126) zweispaltig.

In neuerem Pappbande, beim Neueinbinden ist die alte Hs. stark

beschnitten, aufierdem sind vorn und binten je 12 Bll. yorgesetzt.

— Eriiher im Besitze von Dr. Seholten zn Ward (Homeyer Rechts-

bticher Nr. 603, Katalog der Biicherversteigerung vom 4. Dec.

1848 bei J. M. Heberle zu Coin, Nr. 5106). Eine Besitzernotiz des

17. Jahrhs. auf dem Reste ernes alten, vor Bl. 1 vorgebnndenen

Blatts: Est Pofsefsor Joannes
|

(andere Tinte) dono Uberaliter d
|

Filio fao diledifs. Jo. Kopgen 29 8br 167.
|

(andere Hand) Diefier

Johan Huedt
(
Suedt ?) ift VnJ]ers Vatters feelig [tiff Vatter geirejkn.

1. Bl. 1—105(102): Clevisches Stadtrecht, nd. Bl. lr—

3

r

Register: Hier begynt die taeffel van defen nabefcreuen buecJc, mit

roten Blattzahlen. Bl. 3V leer. Bl. 4 (== l)r
:
(rot) JN den naeme

des vaders ind des foens ind des hilgen geefts amen, (scbwarz) EEs
Reehtes lere gheet voir all lere etc.

,
mit vielen Bleistiftunter-

streichungen und Randnotizen einer modernen Hand. SchluS Bl.

100 (97)
T im Abscbnitte: Van tvijnkoiren ind wijnafcijfe mit den

Worten: alfoe dack as dat gefchege vp thien fchillinge jnder flat be-

hueff. (rot) Hijr eyndt dit boick. Bl. 101 (98)
r leer. Bl. 101 (98)T

—105 (102)
Y

: Lat. und nd. Weseler Privilegien 1277—1347, nicht

rnbriciert.

2. Bl. 108 (103)
r®—147 (142)r

: Das Kleine Kaiserrecht.
Anf. : Hier nabefcreuen begynt een boeck gelieyten des keyfers rechte.

SJnt dat nu is tn wirt van tijde to tijde die werlt boefer etc. Mit

Bl. 132 (127)r fangen mitten in einem Absatze die durcblaufenden

Zeilen wieder an. Scblufi: Jtem die een guet befetten ivill myt rechte

die fa.lt tot drien gerichten nae een volgende voir der banck befetten ....

dat hi} dat tot drien vierthiennaehten drieiverff befette. Bl. 147

(142)
T leer.

3. Bl. 149 (143)
r—171 (165)t : Stadtrecht von Calcar, nd.

Anf. : Wy Scepene van kalker doin kondt alien den ghoenen die defen

brieff fien off hoin lefen dat ivij nock hee toe hebn gebracht ind ge-

halden yn gueder alder gewoente Jnd voir mfe verkden ftederecht Dat

onfe borgere ran kalker . . . plegen te kyefen Richter etc. Bl. 163

(157)' Mitte: (rot) Hijr beghynne die priuilegien (Graf Johann von

Cleve ist scbon tot, seine Huldigung von 1449 steht Bl. 166

[160}'~t). Scbliefit Bl. 169 (163)'—171 (165)’ mit einer Ordinanz

Graf Johanns von 1470. Bl. 171 (165)’ ist noch eine kurze, un-
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rnbricierte Ordiaanz des Grafen Johann an die Stadt Calcar von

1489 nacbgetragen.

A 177 (Ilgen S. 65): 43 Bl. Pap. in 4°, 15. Jahrh., Bl. 1—23
rubr.

,
rote nnd griine Anfangsb., rote Uberschriften, in ein be-

schriebenes Pergamentblatt (Theologisches des 14./15. Jahrhs.) ge-

heftet, dies wieder in ein starkes iibersprmgendes Pergamentstiick.

1. Nfr. Augustiner regel ans Biiderich bei Wesel. Anf.:

DJt fyn dyngen die ivij gebieden to Jiolden v die in cloefleren gefat

fyn Sanderlinge fatme holden den bant der mynen etc. Yorrede bis

Bl. 8 r
: Ende dat hij in geen bccarijnge geleit en icerde Amen. Es

folgt das Register der 20 Capitel, dann Bl. 8V eine 2. Yorrede:

I VAnt gehoerfaemheit een begin ende een oerfpronck is alles geefteliken

guets etc. bis Bl. 9 r
: ende to beet in oen hertc behailde moge fonder

rorgeteni/fe. (rot) Van der vifitacien dat irfte cap. etc. Cap. 20 Van

den laeten endigt Bl. 23': dat fij kentelike onjlichtighe vroelicheit

fchuiven fallen Deo gracias. Et fie e finis. Bl. 24 leer. Vgl. oben

S. 43.

2. Bl. 25r—31': Nfr. Ordnnng des capitulum culparom fiir

Nonnen. Anf.: (M)En fal eyns ter welce off the langejle tot xiiij

daghe Capittel halden va de gebrelce etc. Bl. 25—26 von Hand 2,

Bl. 26' Z. 4 v. u.—31' von Hand 3, alle gleichzeitig. SchluB: nae

eyflynge der rurgaender aeuer tredinge ende nageuollichden teickenen

der penitencien. — Bl. 32 leer.

3. Bl. 33'—43': Versehiedene Visitationsberichte aus Kloster

Biiderich, Bl. 33'—34' von 1613 nnd Bl. 42'—43r von 1620, hd.,

von gleichzeitiger Hand; Bl. 35'—42': Berichte aus den Jahren

1488, 1491, 1493—1497, 1499, 1500 nnd 1505, ndrh., von einerHand
des anf. 16. Jhrhs. —

In derselben Kapsel A 177 liegt noch ein ahnliches Heft,

4 Bl. Perg. 4°, 15. Jahrh., in Perg. geheftet, mit dem ordo in fuf-
cepcione fcimonialis qn pmu facre religionis habita eft fufeeptura.

A 194 (Ilgen S. 88): Memorienbnch des Klosters St. Anna zu
Kempen, enthalt am Schlusse die drei, von A. Birlinger, Ger-
mania 29 (1884) S. 409-411 mitgeteilten, nd. geistlichen Lieder
des endenden 15. Jahrhs.

A 199: Eine Lage von 4 Bl. Pap. in kl. 4°, 15. Jahrh.
Rubr., rote Uberschriften u. Anfangsbnchst. In Pappe geheftet.
Lat. u. ndrh. Recepte gegen die Krankheit des hi. Egidins (Epi-
lepsie ?). Bl. 1': Forma benedictiols fap cibu et potu Pro laborantib9
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infirmitate fci Egidij abbatis
,

lat. Bl. l v—

3

r
: Forma Littere con-

cedende Jnfirmis qui laborant morbo fandi Egidij abbatis, lat. Bl. 3T
:

Alia forma breuior danda inprmis fa, egidij
;

lat. Bl. 3Y leer. Bl. 4r
:

Die pint Gillis JcrencJctde bane eyn buyffe= Ubersetzung der kiirzeren

Forma von Bl. 3r
,
ndrh. Anf.: Eyn mytifche die pint gillis krencktdc

bait fal in den eirfte eyns .ix. dage lanch na eyn under able dage

vunff pater nofter ind vimff ane maria fprecbe . . . ind dat in pint gillis

lcyrche offere zo eren gotz dienft, 25 Z. Bl. 4T leer.

A 206 (Ilgen S. 143) : 129 Bl. Pap. in Folio, 1 5. Jh. 2. Halfte,

rnbriciert, rote Uberschriften, feste dicke Cursive. In neuerem

Pappbde. 1874 aus dem Setheschen Nachlass erworben.

N d. Stadtrecht von Cleve. Anf. Bl. l r
: Jnden naeme

des vaders . . . Ante. — Des recbtes lere geet voer alle lere etc. Nach

der Yorrede folgen die Artikel iiber die Wahl des Burgermeisters

etc., dann die Eide. Schl. mit Absatzen Van wijn fijfe Bl. 129r
:

Soe ivie enijch guedt influegh off ftapelden . . . ind die under helffte den

pechteren off fijfener ic-y Amen.

A 229 (Ilgen S. 142): 6 Bl. und 2 in Bruchstiicken erh. Bl.

Pap. in Fol.
,

15. Jahrh.
,

ohne Einb. Bruchstiick des alten
Aachener Stadtr echts, ndrh. Anf.: Van der jlede afpfe, dann:

Fa dome iait gedynge
,

Van den anderen dage zo dyngen, eg formel;

die letzten Abschnitte Bl. 6T
: Van burgerschaff, Vd tvyffen, Jtem

bis: Jnd antwert gene nae deme he ir member were. Bl. 7T : .. mci

de eg vrouive doit warp
]

. . . nmundige Jcynder quetzonge. Noch nicht

bei H. Loersch, Aachener Rechtsdenkm tiler aus dem 13., 14. und

15. Jahrh., Bonn 1871.

A 234 (Ilgen S. 154): 135 Bl. Pap. (Bl. 1. 6. 7. 12. 13. 18. 19.

24. 25. 30. 31. 37. 42. 47. 48. 53 Perg.) in 4°. Bl. 1-53 besteht

aus Sexternen, deren inneres und auBeres Doppelblatt Pergament

ist; die Sexternen sind gezahlt mit a—f, doch ist Lage d (hinter

Bl. 24) vollig verloren gegangen, und von Lage b (hinter Bl. 12) sind

nur 2, an falseher Stelle eingeheftete Papierdoppelblatter (Bl. 38/39

u. 40/41) iibrig geblieben. Bl. 54 if. sind regelmafiige Quatemionen,

Bl. 116 ff. Quinternen. Die Hande wechseln Bl. 55. 61. 116; Hand

1 ist von 1454. Die Wasserzeichen wechseln Bl. 54. 61 (Bl. 69

—

76 eine Lage mit anderm Wz.). 116. 126. Die ganze Hs. hat voile

Rubricierung : Strichelchen
,

rote Anfangsbuchstaben und Uber-

schriften, rot unterstrichene Worter; Hand 1 hat die starkste

Rubricierung, Hand 3 die schwaehste. Zweispaltig (auBer Bl. 55
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—60); ca. 30 Z. In ein schadhaftes Stack sfcarken (doppelten)

Pergaments gebunden, Riicken erneaert, dabei sind die losen Blatter

nea eingebunden.

Ndl. and nd. Legenden.

1. Bl. l ra— 53va
: Legende von St. Barbara, mnld. Anf.:

(rot) Hier beghint dat prologus vanden leuen eft fteruen der heiliger

ioncfrouwen Eh mertelcrfchen fante barbaren. (schwarz) EEn denote

eerbaren mu ghebare va hoglten ghefleehte enen man van groeten doeeh-

den van meerre eerbaerheit etc. Bl. 8?a beg. das 1. Capitel. Bl. 12’

schliefit im Cap. 2, nack einer Liicke folgen dann die beiden an-

einanderschliefienden Bl. 40 n. 38 mit dem Schlasse von Cap. 2

und dem Anfange von Cap. 3, sodann Bl. 39. 41 mit dem Schlasse

von Cap. 5 und dem Anfange von Cap. 6. Wieder nach einer

Liicke schlieSen sich Bl. 13—24 (Lage c) mit dem Schlasse von

Cap. 6 bis Cap. 9 Anf. an. Dann folgt die darch den Verlast der

Lage d entstandene grofie Liicke, wodurch Cap. 9 zweite Halfte

bis Cap. 14 Anf. verloren gegangen sind. Erst von Bl. 25 an ist

dann der Rest der Legende vollstandig erhalten. Bl. 29ra endigt

das 16. und letzte Capitel, es folgen die Mirakel der Heiligen in

nicht gezahlten Exempeln. Schl. Bl. 53ra
: byhen den feluen iaer

doe hi dit myrakel predicten Deo gracias. (rot) Hier gaet wt die

hiflorie des leuens der paffte eft myralcelen der gloriofer ioncfrouwen

fante barbara der martelaerfche xpi. Eh it ivart geeyndt int iaer ons

hercn Mcccc eft liiij op [ante iohdnes anet als hi onthoeft wart. —
Bl. 53yb

u. 54 leer.

2. Bl. 55r— 60’: (rot) Van fent Kate r ine beker inge. Mit
auffalliger Mischung des Dialekts. Anf.: BEnedijt fij got Die lot

finre ouer vloediger myldicheit eh wt finrc geiconlicher barmherticheit

wilt dat able menfchen fetich, werden . . . die auch fine heilgen in man-
cherlei winderliker wijfe to eme bekert en mit nyen oppenbaryngen
roept hei fi in fijn wwnderliclie lijecht etc. Schl. : dar mede men ge-

proift heft dat ft xpm lief heft gehaet als men vt oere legende oppen-
barlick merhen mack, got ft geloft eftelich eft ommer AMEN.

3. Bl. 61 ra 84Ta
: Legenden und Exempel, ostl. mnld. Anf.:

(rot) Hier begynt een [een] fuuerlick exempel van een edelre ioncfrouwc
die hiet Sapienfya. Es folgen Exempel von der hi. Eugenia, der
Tochter des Eradyus, dem Wucherer in der Holle, u. a., von St.

Allexius
,

St. fynfencyyus, St. Blasius, St. Vitus, St. Christoffel,

St. Christina, St. Justina, dann vermischte Exempla.
4. Bl. 85 ra 95 vl>

: Legende von Barlaam undJosaphat,
im selben Dialekt. Anf.

:
(rot) Hier beghynt een fchoen exempel. Toe
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Judea was een conynck die Met Auenier die vermlgden alle die eriften

lude etc. Schl. : Aldas heuet die heilighe here fante Jofephat fyrten

got lief ghehad bouen cd dynck Baer om heuet hem got ghegeuen fyn

ewyghe ryck Bat ons alien . . . heilige geeji Amen.

6. Bl. 95?b (nnmittelbar anschlieBend)—108rb
: Weitere Legen-

den u. Exempel van fante Joriae, van teodera
,
von St. Marina,

eine sehr ansfiihrliche Erzahlung des Genoveva - Stoff'es (Konigin

v. Frankreich) mit langer geistlicher Ansdeutnng, etc. Bl. 108v leer.

6. Bl. 109rl—1 14va
: Die Geschichte von Joseph. Anf.:

van iofeph des patriarchen foen. Eat (1. Bat) teas {een) heilich patri-

arclie die hiet iacob die had xij foen daer teas een niede die iofeph

geheiten teas etc. Schl. : dat om got foe feer verhoechdcn en foe grote

dyngen by hem liede. Bl. 114Tb n. 115 leer.

7. Bl. 116 ra—134": Leben der b. Christina Mirabilis

(f ca. 1224, vgl. Potthast 2II, S. 1242). Anf.: Hier beghint dat

prologit) in criftinen leuen die wonderlick heit. AYAnt ic der tceerder

ionefrouwe criftinen leuen begheer en beghinne te ferine foe ivillic

anden beghine mv)S tcerkes neme dat felue dat die eerfam biffcop en

cardinael Jacobus van defer ionefrouwe vonnaent in der legende die

hi ghemaect heuet vander faligher vrouwe marie va oegines 1

)

(Sp. b) Siet aldus als ic ghefproke hebbe feriuet van haer die eerfam

biffcop Jacob Ende ic onwerdich bruedcr vander precker oerden om te

vrome en te ftichtighe Bie ghene diet lefen fidlen ... foe (Bl. 116”)

heb ic mit ftmpelen plompen ivoerde haer lend befereue etc. Schl. Bl.

133”: die beflutinghe van defen boeck. NY mercke o menfehe die dit

leefte hoe (Sp. b) vele wi fchuldich ftjn . te lone en te werdicheit

crifti Bie mitten voder . . . cwelic ende ommermeer. AmcN. — Rest

der Hs. leer.

A 246 (Ilgen S. 164): Pap. in Folio, Sammelband des 16.—17.

Jhs. in altem Pappbande. Innenseite des Vorderdeckels: Standeck

Kempen

,

darunter: ex Bonatione suprascripti Bni Standeck Spenrath

in Xanten (18. Jh.). Darunter endlich: Als Geschenk erhalten vom

Hcrrn Ober Regierungs Math Mitzen in Aachen Friedr. Nettesheim.

1. Bl. l r—47v
: Florilegium aus antiken lat. Autoren, nicht

fiber die erste Anlage hinausgekommen
;
Bl. 1—7 geht ein alphabet.

Register voran. Bl. 47T
: Tabula nominum fictorum in Argenide (Sa-

tire auf Heinrich III v. Frankreich). Hand des endenden 16. Jhs.

1) Jacobus de Vitriaco, Vita b. Mariae Oigniacensis in Namurcensi Belgii

dioecesi (f 1213). Potthast *11, S. 1455.
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2. Bl. 48r—49t
: 3 Artikel Tiber Pfandungen nae den Parwyefen

Bechten, 16. Jh. — Bl. 50r—53r leer. — Bl. 53T—54r
: Halb ver-

loschte Federzeichnnngen (clevischer ?) Familienwappen. — Bl. 55r

—56r
: Privileg des Grafen Dietrich v. Cleve fiir die Stadt Cranen-

bnrg 1334, nd. — Bl. 57r—59r
: Anfang des Clevischen Stadtrechts,

Bl. 59 halb heransgerissen. — Bl. 60 leer. — Bl. 61r—62r eine

2. Abschrift des Privilegs f. Cranenbnrg, Bl. 63r ein zweites der-

artiges Privileg Herzog Johanns von 1522. Bl. 63T—64T leer.

3. Bl. 65—187: Nd. Clevisches Stadtrecht. Bd. 65r— 67T

Register, Bl. 68 leer. Bl. 69 beg. das Stadtrecht mit der Vorrede:

Jn den naem des vaders . . . Amen. Des redds leer geit voir all leer etc.

Mit der Feder gezeichnete rohe Initialen, schwarze Uberschriften.

Eine jiingere Hand hat am Rande die Tituli gezahlt nnd im Text

ofter corrigiert nnd erganzt. Bl. 71—187 als iiij bis Cxx vom
Schreiber beziffert, Bl. 188—191 nachtraglich als Cxxi— Cxxiiij.

Letzte TJberschrift Bl. Cxvij T
: Van vprichte daigenn, Schl. Bl. Cxxr

:

of die dan fedit, heer Bychter ghie belcent myn bedingMe uoirden,

Soe fult gye feggen, Jae ick kennes. Alles Folgende sind Ordonantien

nnd Privilegien fiir clevische nnd geldrische Empfanger (Kloster,

Ritterschaft etc.), von mehreren Handen des 16. n. 17. Jahrhs.

A 247 (Ilgen S. 164): 827 Bl. Pap. in Fol., Ende 16. Jahrhs.

In ramponiertem Pappbande. Vorsetzblatt: Donum Dni Bapoleonis

Weinhagen Juris consulti J. Mooren. — Gesdtcnk des Derm Pfarrers

Dr. Mooren F. Nettesheim. Bl. lr
: Ex libris Gerhardi Grondt Con-

sulis Calcariensis.

1. Bl. lr—44T
: Nd. Weseler Stadtrecht, mit dem lat.

Privileg Graf Dietrichs von Cleve von 1277 beg. Es endigt mit

einer Urkunde Graf Adolfs II von Cleve von 1446. Bl. 45 f.

iibersprungen.

2. Bl. 47r—149r
: de Bechten der St at van Cl cue, beginnt

mit der Vorrede. Schl. im Artikel Van ivyn fyze: Jnd dye andei-

hclffte den pechteren off Sifener icy — Bl. 149T leer.

3. Bl. 150r—ISO1
: die Bechten Jnd priuilegien der Keifer

trier flatt Calker. Anf. : Wy Scheepen van Calker doen knndt etc.

160 von spaterer Hand gezahlte Artikel. Bl. 168T—178r
: Jtem die

vtfchrift der Priuilegien van Caldcer (1368 if.). Bl. 178T—180r
: Ditt

fm vtgeiviefde Ordelen der Stat Calcker. Schl.: Jt\ een bekleege’ mach

den anderen beclaeg{ . . . dan hy van alfdicker faeck( mitt Becht ivinnen

mach. — Bl. 180T leer, Bl. 181—182 tibersprnngen.

4. Bl. 183 bis zum SchluB der Hs. sind von einer 2. Hand
des beg. 17. Jhs. geschrieben, zeigen anderes Papier und haben
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offenbar friiler eine Hs. fiir sich gebildet. Sie enthalten Ordi-

nantien
,
Tractate etc. fiir die Grafschaften Gel der n and Ziit-

phen. Bl. 212r
ff. auch Diuerfche Rechten Yfantien ende cinder her-

gebrachte Gouftumen fiir Grafschaft and Stadt Ziitphen.

A 248 (Hgen S. 164): III + 322 Bl. Pap. in Folio. Der Band
zerfallt in drei, nrsprtinglich selbstandige Teile: A) Bl. 1—102 bildet

den jiingsten Teil, mit vermischten ndrb. Rechten des endenden

16. u. des 17. Jahrhs. B) Bl. 103—291 sind von alter Hand foliiert

als 1—192; dies Mittelstuck des Bandes stammt aus Nymwegen,
sein Inhalt besteht ausschlieBlich ans Rechten fiir Nymwegen und

seine Umgebung. 2. Halfte 15.— 2. Halfte 16. Jahrhs. Bl. 291y

von einer Hand des anf. 16. Jahrhs : An xxij laten bynS) p Joift va

Jjandwick. C) Bl. 292—322: vom Ende des 15. Jahrhs., auf Rees

beziiglich. Stiick A nnd C sind mit zahlreichen Blattem groben

Papiers durchschossen. In altem Schweinslederband. Aus F. Nettes-

heims NachlaB, friiher Oberregierungsrat Ritz in Aachen.

A. 1. Bl. V—19 v (von mehreren Handen des 17. u. 16. Jahrhs.):

Zutphenfdie Lehenrechten. Bl. 27— 30: Overijsselsehe Acten

des 17. Jahrhs.

2. Bl. 35r—76v
: Ndrh. Deichrechte. Bl. 35r~37 y

: Prkii-

legium der dieken Herzog Johanns v. Cleve 1493. — Bl. 37T—50r
:

DicTcordnungh der Xenter/'cher vnd andern Schouwen an beiden fyden

Rienjlroems von 1575, mit 2 kurzen Anhangen ahnlicher Art de

1560 u. 1680. Ex Cancellaria Cliuenfi. — Bl. 51r—76T : Betnwsche

u. a. niederland. Deichrechte 1484. 1549 etc. Alles von einer Hand
des ausgeh. 16. Jhs.

3. Bl. 78r—79r
: Tivaeter Recht, icoemen einen Werdt ivynnen

off beuahren fall. — Bl. 79 r—81 T
: Extract uber Wasserrecht, aus

einem alten Register der Hammer zu Arnhem (2 verschiedene

Hande vom Ende 16. Jhs.). — Bl. 85r
: Verzeichnus wie offt der Rhin

die Vber vnd vnder Ruderifche dieken durch gelauffen
,
1551—1573

(von der Hand von Bl. 78r
).

4. Bl. 98r—100T
: Acten und Urkunden zur Huldigung der

Grafschaften Geldern und Ziitphen fiir Kaiser Karl Y 1543/44

(Ende 16. Jahrh.).

B. 1. Bl. 103r—201 T
: Kymwegische Rechte. Anf. Bl.

110r (mit einer sehr charakteristischen Haupthand, Canzleischrift

der Mitte bis 2. Halfte 16. Jahrhs.): Dit is hoemen te Ngmegen een

Erffhuys mit Recht opdingen fall. Bl. 127r
: Die eenclracht ende ge-

loiffte van Sunter Claes glide. Bl. 178r
: Lantrecht van Nederbetu.

Bl. 184r—201 y
: Grofier Nachtrag einer 2. Hand: Erbvertrag zwischen

Kgl, Ges. d. Wiss, Nachrichten. Phiiolog.-hist. Klasse. 1913. Beiheft 5



66 C. Borchling,

Geldern und Cleve 1532. Endlich Bl. 103r—109T
: Nachtrag einer

Hand vom Ende des 16. Jahrh., ad 1543/44. Bl. 103 ff. gehoren,

wie der Wasserzeichenwechsel bei Bl. 103 beweist, zu B.

2. Bl. 202r—209 v (Hand des 15. Jhs.): Die Rechten hantveflen
,

priuilegien, vrijheiden . . . van Ouerbetmve (1423. 1445. 1327. 1364.

1383. 1403). Bl. 208T—209v leer.

3. Bl. 210r—232r
: Das nene Stadtrecht von Nymwegen

von 1447. Reinschrift einer Canzleihand der 1. Halfte 16. Jhs.,

mit roter Uberschrift u. Anfangsinitiale. Anf das Stadtrecht folgen

Anhange von 1449—1498; dann verschiedene Yertrage etc. von

derselben Hand in etwas grofierer Schrift Bl. 218'—231r
.

4. Bl. 233r—255T (stark cursive Hand des ausgeh. 15. Jhs.):

Privilegien und Statuten u. a. von Tiel u. Zandwijck 1410 ff.

(Niederbetuwe).

5. Bl. 256r—273 v (Hand des 15. Jh.
,
ruhigere Hand): Com-

promiB zwischen dem Herzog v. Geldern und der Stadt Nymwegen
1458 (Schriftwechsel).

6. Bl. 274r—291T (Hand des 15. Jhs., der Buchschrift sich

nahernd): Gelrelce mijns lieuen Jonchn he ten Berge eh ten Bylant,

1444. Schriftwechsel zwischen ihm und Herzog Arnold v. Geldern.

C. Bl. 292r—307v (Hand des ausgeh. 15. Jahrhs.; Bl. 292—299
leer): Nd. Stadtrecht von Rees von 1473. Anf. Bl. 300r

: TO
ivetten So die Stat van Reyff myt den Ampt va Afpel ind anden
panden vanden Einceirdigen Jn Gaide Ertzbiffcop van Colne ind

fijne Capittell an die cleefffche here verfat ind verpandt ivorden ifl etc.

Schl. : Jtem icantet eyn aid herhomc is ind me oick nye vernume heift

dat eyn burg' to Reyff fyn burg’fchapp vpgefacht heift . .
.
geyne borg'-

rechte off vrijheit voirtme moige genyete off gebruycke. Bl. 308r leer.

Bl. 308v—312T sehr eng geschriebene Nachtrage vom Ende des

15. Jahrhs., auf' Rees und Aspel bezuglich; Bl. 310r—311v von
Hand 1, Bl. 308T u. 309r~ T von einer zweiten, und Bl. 312r_v von
einer dritten Hand.

A 269: 5o5 Bl. Pap. in Folio, geschrieben von Johannes
Eger iv e ifl Cliuenfis zu Cleve 1614/15. In neuerem Halbleder-
band. Vorbesitzer : Dr. DuiffhniB (18. Jh.), Rechtsanwalt Justizrat
Junik zu Cleve bis 1888.

Sammlung ndrh. Stadtrechte in guter Canzleischrift,

rubriciert, mit roten Uberschriften und mit sorgsam ansgemalten
Titelblattem, Wappen und Anfangsinitiale vor jedem Einzelrechte.
Die Stiicke sind einzeln foliiert, zwischen den einzelnen Stiicken
viele leere Blatter.
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1. Clevisches Stadfcrecht, geschrieben 1614, auf 200 Bl.

Voraus geht das grofie Privileg Graf Adolfs von 1368 (5 Bl.) und
ein alphabetisches Register !(7 Bl.). Damn erst beg. die Yorrede

des Stadtrechts. Mit vielen Zusatzen am Ende. Bl. 176T folgt

die Deichordnung Herzog Wilhelms von 1575, Bl. 188Y das alte

Deichrecht von 1364, Bl. 191r ein Privileg von 1418. Bl. 195

—

200 leer.

2. Weseler Stadtrecht, geschrieben 1615, 27 Bl. Es beg.

mit dem Privileg des Grafen Dietrich v. Cleve de 1277 und schlieBt

mit der Confirmation Herzog Johanns II von 1522. Bl. 27r—

T

Nachtrag einer 2. Hand de 1663.

3. Cal carer Stadtrecht, geschr. 1614, 44 Bl. Anf. : Wei

Scepene toe Kallcer Tugen apenbairlich dnt die Stadt end JBuirgere

tho leather geuriet fein etc. Schl. Bl. 38v mit: Der poirtere Eidt.

Angehangt hat der Schreiber Bl. 38v—44r
: die Re elite n des laten

hoeffs to Hanfeler.
4. Emmericher Stadtrecht, geschr. 1614, 44 Bl. Anf.:

Van voirmunderfeap. Wei Wyfen voir Recht etc. Bl. 26r—SO la-

teinisch. SchlieBt mit dem Absatze: Van dat water vnd Toll. Bl.

41 r—43v ist ein Edict Karls V von 1521 van dem Regimet zu

JXureberg angehangt. Bl. 44 leer.

5. Reeser Stadtrecht, geschr. 1615, 33 Bl. Anf.: Aldus

iji vns ankomen van vnfen voirvaderen, dat niemant bynnen Reeji

u-onen enfall etc. SchlieBt mit einem langen Stiicke (Bl. 26r—33Y):

Hier volgen ein deill rechten der Stadt van XtajJ] ,
Xancten vnd

ReeJJ etc.

6. Vermischte ndrh. Rechte u. Privilegien, geschr. 1615, 76 Bl.,

ohne Titel: a) Laten Rechten des Stifts zu Xanten von 1463,

in 60 Cap.; b) Bl. 13T
: Van Thiens Rechten

;

c) Bl. 18T
: Siimige

Puncten van den Leen Rechten

;

d) Bl. 30* : Zntphensche Lehn-

rechte, die 1546 in Gelderland eingefiihrt worden sind
;

e) Bl. 37y
:

die Water Rechten; f) Bl. 42r
: Ordinanz Herzog Adolfs v. Cleve

1431 : Van Verpachtiigh der Warden
; g) Bl. 46T

: Ordinanzen Herzog

Johanns von Cleve 1507 u. 1508; h) Bl. 52: Extrackt vt dem Priai-

legiums brieffen fo der Ritterfchafft gegene, 1510; i) Bl. 55r
: Verboint

der tweer Lanfheren van Gelre vnd van Cleite, gefeheit Anno 1423;

b) Bl. 63r
: Tractat zwischen Kaiser Karl Y u. Herzog Wilhelm

v. Cleve 1543, lat., Bl. 69 r ein 2. Tractat derselben von 1544, nd.,

bis Bl. 76 v
. Angehangt von der 2. Hand: Kaiserliche Edicte fur

Cleve von 1546 u. 1580, bis Bl. 79y
. Xach 4 leeren Bl. noch eine

Seite von Hand 2 : Edictum de non arrestando Colonienses des GroBen

Kurfiirsten de 1652 9. Dec.



7. Gedruckte Bild erehronik der Grafen und Herzoge
von Cleve, von Helias bis Johann II (f 1521). Druck des 16.

Jhs., einseitig bedruckte Bl. 18 Doppelbl. Fol.

A 270: 811 S. Pap. in Fol., 16. Jh. Im Schweinslederbande

des 17. Jhs. Aus Sethes NachlaB 1888 ins St.-A. gekommen.

Sammelband ndrh. Stadtrechte, z. T. aus einer

alteren Hs. des Gerardus de Ehc von 1421 abgeschrieben ,
vgl.

Bl. lr
: Anno 1A.21 Gerardus De Else films Stephani de Else pro

tempore Scabby et Secretary Embricenfis Compilauit prefentS librum

vti ipfemet attejlatur magna fide et diligentia (Hand aus dem Anf.

d. 16. Jhs.). Anf einem Yorsetzbl. hat eine Hand des 18. Jhs. ein

Inhaltsverzeichnis des Bandes eingetragen, das 29 Stuck aufzahlt.

Fiir uns kommen in Betracht:

1. S. 1—64: Rechte u. Privilegien der Stadt Emme-
rich. S. 1—10: altere lat. Privilegien. — S. 11—18: Clevische

Ordinanz von 1464 iiber die Beginen- und Schwesternhauser, nd.

— S. 14—64 : Stadtische Rechte, beg. mit dem Privileg Graf Ottos

v. Ziitphen 1238, das Emmerich Stadtrecht verlieh. (S. 22 oben

Randnotiz des Schreibers: Ex Elzeboick collectu per me G. Hop).

Eine durchgehende Ordnung vermag ich aber in diesen Rechten

nicht zu erkennen. SchluB : Jty den bijnne burgher fal die een den

anden voldoen . . ind als dan arttivort tho geue.

2. S. 65— 66: Der Statt Kalckers rechten. Anf.: Van

deijlinghen in to Ircnghen dat uijt gefoert ijs . . voir die clayhe ijs

Ujff vnd guet verbonden.

3. S. 67—86: Weitere Punkte aus dem Rechte der Stadt

Emmerich. Anf.: Dit nabefehreuen is vanden marcktolle tot Emerick

etc., schlieBt mit einer Constitution Herzog Wilhelms v. Cleve von

1540 (von ders. Hand nachgetragen).

4. S. 87—94 : Forme ind ordeninghe deji hochgerichts bijnne Nuijji-

5. S. 94—103: Priuileg ia et Jura Ciuitatis Beeffi. Anf.:

Jtern wie een burgher wurdt fall ald<) ftccre etc. Hinter S. 96 eine

Liicke, S. 97—98 leer. Schl. : Jnd an% fcheemel fromce perfone die

des niet gedoin en kunde falme des guetlick vert-rag

6. S. 105—139: Jura et plebifcita oppidi Embricenfis
/ecundum morem Zutphanienfium. Dijt fijnt d’ Stat rechten

van Zutphe. Wij ivijfen voir recht daer een kijnt alfo ver/loruen is

etc. Dieser Abschnitt hat rot unterstrichene Uberschriften. Schl.

:

Van icijne to tappen . . . bij hem felue wijn in te tappe Als hern nut

iveer brengt.
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7. S. 140— 154: Weitere Zfitphensehe Rechte. S. 139 unten:

Sequentia defcripta funt ex lib: U. Smyt qitodam Embr : secretarij, que

comodofe mild dedit Andreas Jferd. cognatus A0 1554 (eine Hand,

die ofter ahnliche Randnotizen hinzugeffigt hat).

8. S. 155—201: Noehmal ein Emmericher Stadtrecht;
Defcripta ex libro dry Bernardi ab Horjl quoclam ptoris Embric.:

(Hand wie S. 139). Es fangt wieder mit dem lat. Privileg Graf

Ottos v. Geldern de 1233 an, dann dasselbe deutsch, ein Absatz fiber

die weltlichen Herren der Stadt (Herzog Adolf II [1417—1448] als

jetziger Herrscher bez.
!),

Juramentu extranei etc. S. 177 Mfinz-

angaben Ex lib.
0 Gerhardi Hop. S. 180 leer, Lticbe; ebenso S. 187

—188 (neu eingeschobenes Bl.) leer, Liicke. S. 193—194 Einschub

von 1582. Schl. : Jt{ Axzijfen dije defle vnrg{ punct( beruerende fijnne

fall dije Stat dijt Jaer dair nae verpacht{ off aen fich behailS) ind laet{

bediene om reedelijck loe.

9. S. 205—244: Pnnkte aus dem Clevischen Lehnrecht, de

1457 ff.

10. S. 248—256: Mfinzwerte.

11. S. 259—263: Aus dem Zfitphenschen Lehnrecht, Bericht

von 1545; mit dem Naehtrag einer 2. Hand de 1598, bis S. 269.

Endlich S. 269—274: Extract vith Z{ Hern Adolphs Cloffen F. Cle-

uifcl\ Hern Secretarial gefclireuenen Tittdaerboicke (Hand 3). — S.

275—286 leer.

Damit endigt der erste Bestandteil unserer Hs., der erst im

17. oder 18. Jh. mit dem folgenden zusammengebunden worden

ist, und sich schon auBerlich dadarch abhebt, daB er unten 5 mm
fiber den Rand der fibrigen Hs. bervorragt. Der 2. Teil des Bandes

ist zum groBten Teil von einer charakteristischen Canzleihand der

2. Halfte des 16. Jhs. geschrieben.

12. S. 287—444: Nd. Clevisches Stadtrecht. Voran-

gehen 4 leere Bl. (S. 287—294) und S. 295—300 ein Register von

jiingerer Hand, das 302 Artikel zahlt. Im Text ist diese Artikel-

zahlung erst von dieser Hand nachgetragen. Das Stadtrecht be-

ginnt S. 301 mit dem Privileg Graf Adolfs I von 1363 (das hier

S. 306 falschlich ins J. 1370 gesetzt wird) = Titel 1—14, den

Confirmationen Herzog Adolfs II von 1394 (hier falsch 1390
!)
und

Herzog Johanns von 1522 = Titel 15—16. Dann geht es S. 308

gleich mit dem 1. Artikel des Stadtrechts Van den Icoir dagh weiter,

es fehlt also die Vorrede. Schl. mit dem Artikel: Wat den huyfi

to behort (302) . . . fo if h'J plichtich de vercoper vann nutticheit defi

dinghs. — S. 445—448 leer. S. 449—468: Ordinanzen Herzog Jo-
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hanns von 1507. 1508. 1510, n. Herzog Wilhelms von 1551, alle

fiber geistliche Angelegenheiten.

13. S. 469—566: Nd. Calcarer Stadtrecht. Vorangehen

anf S. 469-—480 Nachtrage einer etwas jfingeren Hand, Ordnnngen

von 1584. 1562 n. 1595 f., Calcar betreffend, S. 491 f. : Civitntis

Calcariensis Descriptio ex Theatro vrbium Georgij Drauni Agrip-

pinatis AnX" 1576 u. S. 493—496 ein Register zum Stadtrecht in

226 Artikeln. Die Hande wie bei 12) verteilt. Der Text beg.

S. 497 : Wy Schepenn vann Kalclcer (loin Icondt etc. Schl. S. 565

mit dem 219. Artikel: Van die Verenygingh her Rutgers vanden

boetzelers Rytter vnnd Der Stcidt van ka(l)cker, von 1351. S. 566—577

Nachtrage der 2. Hand (1548—1578). — S. 578—582 leer.

14. S. 583-—593: Nd. Stadtrecht von Groch, in 37 Ar-

tikeln. Anf.: Menn fall bynne der Stadt vann Goch behaluenn die

gemeinne gerichtz daglie etc. bis : Molldick. Jtem tho Moldick op

onfer L. froivenn dagh purificationis. — S. 594—598 leer.

15. S. 599—607: Rechte und Privilegien der Stadt
nnd Grafschaft Zfitphen. S. 609—677: Dyt fynt die Stadt

rechtten Van Zutphen vnd van Emmerich. Anf.: Wy iviefenn voir

recht, dair eynn kindt alfo verftoruenn ij] etc. Von S. 648 ab von

einer 2. Hand gescbrieben. S. 679—690 Nachtrage einer 3. Hand
fiber Zutphensches Lehnrecht.

16. S. 698— 770: Verscbiedene Latenrechte:
a) S. 698—711: die laethen rechtten des haues to hanffcler

in 26 Artt. (Hand 1). Vorangehen S. 698—699 2 clevische Schrift-

stficke in Latensachen 1551—52, S. 700 ein Register (Hande wie

oben); S. 701 beg. das Latenrecht.

b) S. 712—716: Ordinanz Graf Adolfs von 1431 (Hand 1).

c) S. 717—727 : Die Verhandlungen fiber die Einffihrnng des

Xantener Latenrechts im ganzen Herzogtnm Cleve 1551 (Hand 2).

— S. 728—732 leer.

d) S. 733—770: Das Latenrecht des Bischofshofes zu Xanten
(Hand 1). Dyt boiek ifi eynn Copie vandenn rechtf vnnd gude aide

geivmntt( defi Biffchops haeuefl vnnd ifi genome vit der Copienn dair

dat nye laethenn boick vit gefcherud'i ifi, indenn iair onfes herenn

Duyffent vyer hondert dry ind tfeftich. S. 733—743 Register von

Hand 1; S. 744 Titel, S. 745 Anf.: Jn denn name ... So alfme in-

denn aldenn hiftorie, die vann werdenn fynn etc. 60 Capital, voll-

standig.

e) S. 775—783: Rechte des Zinsherm (Hand 1).

17. S. 787—806: (Hand 2) Dyckordnungh Herzog Wilhelms
v. Cleve von 1575.
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18. S. 807—811 : Weer eenen icaerdt ivynnen vnnd befhairen

ivyll (vgl. oben A 248, A. 3), Hand 2 mit einem Nachtrage der

Hand, die vom in der Hs. das Inhaltsverzeichnis eingetragen hat

;

sie schlieBt: Gedaen tot Emmerich den 10 Junij 1641.

A 2 71: 180 Bl. Pap. in Pol., 73 davon sind leer. 17. Jahrh.,

im Original - Schweinslederbande mit dem anfgedruckten Titel:

RECHTEN DER 8TADT CLEVE. Die beiden MessingsehlieBen

abgerissen. Priiher im Besitz von J. Moren (Bl. l r

), seit 1888 im

St.-A.

5fd. clevisches Stadtrecht, 1691 in einer ganz altertiim-

lichen, druekahnlichen Buchsehrift geschrieben, auf 170 bezifferten

SS. Seitenzahlen und die Zahlung der Titnli sind mit roter Tinte

hinzugefugt. Yorangeht auf 11 Bl. ein alphabetisches Register

in gewohnlicher Schrift. Das Stadtrecht beginnt mit der Vorrede:

Jn den naeme . . Defi Decides Leere geijt voir idle leere etc.
;
in der

Initiale J die Jahreszahl 1691. SchluB mit dem 277. Tit. : Van

den Eedt des GafthuylJmeyfters. Anhange: a) 7 Bl. : Verzeichnis

der Gerichte des Piirstentums Cleve und ihres Rechtsganges,

b) 2 Bl. : Regalirung Einiger Erhtheiluvgs-Puncten , 17. Jh.

A 273: 54 Bl. Pap. in Folio, Anf. 17. Jhs., in Schweinsleder-

band. Aus der Setheschen Sammlung 1888.

Nd. Stadtrecht von Calcar. Bl. l r—

6

r Register, Bl.

6Y
IF., foliiert als 1—43, der Text des Stadtrechts, anf. : Wy Schepen

to Calcar taigen apcntlidi etc. Bl. 35T als 198. Artikel: Der poertcr

Eedt
,
dann: Hierna folget een verandcrongh fommiger puncten vnd

penen der Statt Redden ende Priuilegicn van Calcar, von 1470, die

Punkte dieser Revision gezahlt als Art. 200—218. Es folgen

weitere Anhange, der letzte: Dat die burger van Calcar van S.

Stephens daghen bis na Nie Jairstagh fallen nirgentz rcifen dan mith

orloff des Burgermeifters vmb den Khuer tdoen eindrechtlich
,
von

1521. — Bl. 45r
fF. sind auf 5 unbez. Bl. die Redden defi Laten

hemes tho Hanfeler angehangt.

A 274: ca. 230 Bl. Pap. in Folio, alles von einer Hand des

ausgeh. 16. oder anf. 17. Jahrhs. In ein starkes Pergamentblatt

gebunden. Aus der Setheschen Sammlung 1888.

1. Nd. clevisches Stadtrecht nebst Privilegien. 4 Bl.

Register und 79 gez. Bl. Text, das Format dieses Stiickes ist

etwas kleiner als das der ubrigen Hs. Dem Texte gehen auf Bl.

l r
ff. voran: das Privileg Graf Adolfs I von 1368, die Confirmation

Graf Adolfs II von 1394 und Bl. 4r der Absatz fiber die Ent-
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stehang des Stadtrechts : Want clan die Stadt ind dye Burgere van

Cleefe puilegiert vnd gefryet fyn ... Soe fyn . ... in defen Buexlten

tofamme vergadert vnd gefchreuen dat eyn punci nae dem anden fo-

mighe verklaringhe van eyn deel punten vth den Priuilegien end

hancltueiflen vurfi. genoemen vnd andere verkaeren Stadt redden
,
vnd

guide aelde gevcointen vnd vort Ordinatien vnd Conjlitutien .... Vnd

want nha den Priui (Bl. 4') legien vnd handtaeflen vurfi. dye gefivaren

tertijt der Stadt ran Gleue macht hebben die fomigen coftitutien tho

venvandelen, toe merevert, off tho myneren that nut vnd oerbar der

Stadt vnd der Burgere vurfi. na gelegenheit der tijt. Soe is (lit buxken

formiert myt beeden [lies lreden] Spacien vmb dye vernyenge, verivan-

delinghe vnd verklaringe daer bauen to fchryue vnd tho fetten wonen

men yet nutters ind oerberlix thot behoif der Stadt vnd der Burgy

vurfi. vynden mochten. Dann erst folgt die Vorrede des Stadtrechts:

Der rechten leer gheedt voir alien leren etc. Am Ende ist das

Stadtrecht nnvollstandig
;
BL 79r Mitte hort die Haapthand auf

mit dem Absatz: Js Jmant Borge vur den myeder . . . vur den

Burgermeijlern. Die 10 folgenden Absatze anf Bl. 79r“v sind von

einer 2. Hand nachgetragen : Coipt yemant eynen Acker . . . dair

cdn en wer hie nyet fchuldich. Eine spatere Hand hat am Ende

von Bl. 79T notiert: Nota quod hie plus quam medietas libj defit.

2. Coiner Stadtrecht von 1437, ndrh., 51 Bl. Anf.: Bechten

der Stat Collen. Jn namen der hilliger vnd rnuerdeilder Driuol-

dicheit Anunn. Wir Burgermeifter vnd Baitli der Stadt Cdllen doin

kunclt tzo ewiger gededdnuffen etc. Die Uberschriften hier mit

einer viel dickeren Feder geschrieben als in 1). Schl. in dem Ab-

schnitte: Bit fyn die aide gcfetze Vnfer vurvaderen vmb zo verhueden

dat die werentlidie Ertien Jn die Geiflliche hende nict koemen, mit

den Worten: Welch aucrdrach gefchach Jin Jaere Vnfers heren

1525 des arfi clages na S. Bemeifi dage des hillig
(

Biffchopfs.

3. a) Bl. lr—10r
: Bechten des Biffchops haues tho Xancten

;

60 Cap.

b) Bl. 10y—24 v
: Reseripte u. Acten betr. die Einfiihrung des

Xantenschen Latenrechtes anf alien Latenhofen des Herzogtums

Cleve 1565.

c) Bl. 28r—32 r
: Ordnung der Beuelhebbere anf den herzogl.

Giitern, am Ende nnvollstandig. — Hinter diesem Stiicke liegen

lose 5 Bl. mit Extracten aus dem Urteilsbuche der Stadt

Cleve von 1582. 1584, von anderer Hand.

4. a) Bl. lr—21 7
: Weseler Stadtrecht nd., mit dem Pri-

vileg Graf Dietrichs v. Cleve von 1277 beg., mit dem Bericht tiber

die Confirmation dnrch Herzog Johann 1522 schliefiend. Bl. 19 r—
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21T sind dann nocli einige altere Privilegien von 1369. 1386. 1450.

1408. 1358 nachgetragen. Bl. 22—24 leer.

b) Bl. 25r—32T
: Defe nafolgende puncten heltmen tho Dort-

mund e vur Redd. Anf. : Man of Wyff die tofamen Jn echtfchap

fitten etc. Schl. : Eyn liecht is Jn Vnfer Stadt, Hed ein frouiv of

ein Man fich feluer gehange . . . dat felt vp die rechte eruen.

5. Stadtr e cht von Bees: Privilegia et Jura Ciuitatis

Reffenfs, 12 nngez. Bl. von etwas kleinerem Format. Anf.: Den
eidt ivie eyn borger ivordt etc. Schl.: Ghein Frouwen perfonenn fallen

vp die waeck gaen . . . falmen des guitlich verdragy.

A 304: 24 Bl. (Bl. 2—18fol. als 17—33). Bl. 1—18 n. 24 von

Hand 1, Bl. 19—23 von Hand 2. 4°. 1600. Ohne Einband.

Brucbstiick des Erkelenzer Stadtrechts in jfingerer

liberarbeitnng, ndrh. Bl. lr : Jn diefem Bitchle fmdt befndlich et-

liche denchvurtige obferuationes vnnd redden, icie in der Stadt Erci-

letz gehalten, mehrntheils durch Geranium Goeln Procuratorn dafelbft

auji einem andern Buchlein fo fehr incorrect gefchrieben abcopijrt vnd

funft was er felbft erfahrn darzu gefetztt 1600. — Jn manibus Do-

mini fortes mece. Gerardus Goeln fft. mgr. vnd gleich Jchs vor midi

verwahrt vnd gefchrieben alfo begere das meine naJcomelingen es auch

vor fich allein behalten wollen. Bl. lr~v u. 24r~T Nachtrage. Bl. 2

(= 17)r beg. mit einem Absatz fiber Chumber: Jtem tver to vnrecht

einen Chamber Iheidt vnd dat fich jm rechten befindt, dat jf vp vunff

rnr. Es folgen dieAbsatze: Von befattungh, Vann Beftandtt Bechtt,

Bechtt van frembdenn leuthen vnnd vann Gleule etc. Bl. 1—16 mit

dem Anfange des Rechts sind also verloren. Bl. 18 (33)
T schlieBt

mit dem Absatze: Von heiligskonden vnnd andern geteugenn. Bl.

19r (Hand 2) beg. ohne Uberschrift in einem Absatz fiber den

Potten. (Absatz vom Boten schon Bl. 16 [31]
r-v

). ScbluB Bl.

23T
: Jtem ob einigh vnfer burg gefochten liette

,
vnd tho fein broedce

verborgen, hundt tho beteren, als vnfere Scheffen ivifien, das rechtt were.

Abteilung B des Kgl. Staatsarchivs.

Aus dieser Abteilung, die die hsl. Urkundenbficher und Car-

tulare enthalt, habe ich hier nur zwei Nummern zu nennen:

B 4172: Cartular der Julich-Bergischen Landstande, 829 Bl.

Pap. in Folio, geschrieben um 1590, aus dem Arcbiv der Bergischen

Landstande. Darin auf Bl. 753 r—758v
,
vom Schreiber des ganzen

Bandes in abgesetzten Zeilen schon geschrieben, ein ndrh. histo-

risches Gedicht fiber die Grfindung der Abtei Altenberg. Bach

dieser Hs. (und einer zweiten Abschrift des Gedichts im 2. Bande
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von B 41V> [einem Dnplicat von Bd. 1], Bl. 663r— 669r

) abgedruckt

von HarleB. Zeitschr. d. Bergischen Geschichtsv. Bd. 9 (N. F. 1),

1876, S. 73—80. Ygl. Ilgen S. 59.

B 192 (Ilgen S. 30 f.): „Summarische Ausziige aus den Re-

gisterbiichern (registris causarum) der Herzoge von Cleve bis 1551,

gefertigt von Rath Johan Lonwerman und von dessen gleich-

namigem Sohne im Jnni 1599 dem Herzoge Johann Wilhelm prae-

sentirt". 48 Bl. Folio in diinnem Pergamentnmschlage, nd. Bl. lr

tragt lat. Titel nnd Widmnng von der Hand des jiingeren L., Bl. 1T

beginnen die Ausziige von der Hand des alteren L. : Anno dnj 1233

Ein verdraeh gemacht tufchen Greff Ott ran Gelre vnd den proift

Bechen vnd Capittel tot Emerich etc. Hinter jeder Notiz ist Nr.

und Folio des Registerbandes vermerkt; liifit man diese Beleg-

stellen weg, so hat man eine knappe annalistische Aufzeichnung

vor sich. SchluB Bl. 46v
.

Aus den Akten des Kgl. Staatsarchivs sind ebenfalls ein paar

Nnmmem kurz zu nennen:

Sign. Acten 143, Abtei Altenberg: Ein hd. Auszug aus

Levold v. Northoffs Markischer Chronik, Anfl dem Lateinifchen

Exemplar fiirnemlich teas gcdenchvirdigs dj Landt von d
J

March

mnd die Stadt Heme betroffen. Jhn guet teutfch bracht Burch H.

Kurtz, Bechemeijler. 23 Bl. Pap. in 4°, 17. Jahrh. Ohne Zusam-

menhang mit Yernes nd. Ubersetzung.

Sign. Cleve Mark. — Landesbezirke u. herrschaftl. Hauser.

Nr. 24: An erster Stelle eine den oben erwahnten „Summarischen

Ausziigen“ ahnliche Compilation J. C. Louwermans. Es sind

ausfiihrliche Ausziige aus Geert v. d. Schuerens Clevischer Chronik

und aus alten Registerbiichern iiber Kaiserswerth, de 1293—1464,

nd. 22 gez. und 6 ungez. Bl. Pap. in Folio; die letzten 6 unbez.

Bl. betreffen ausschliefilich Verhandlungen zwischen Cleve und

dem Erzbischof von Coin 1439. UberaJl hat Louwermann, wie

in B 192, mit peinlicher Genauigkeit die Quellen der Ausziige

angegeben. Mit Randzusatzen einer 2. Hand.

Aus einer Akte des Kgl. Staatsarchivs stammt endlieh auch

das kurze nd. Schelmenlied des 15. Jahrhs., das Pater v. Eoe
in seinen Beitragen zur Gesch. des Niederrh. (= Jahrb. des Diissel-

dorfer Gesch.-Vereins Bd. 11) 1897, S. 101 mitgeteilt hat. Vgl.

auch Nd. Korrespondenzbl, Heft 19 (1896/7) S. 3f. u. 19f.

Sign. Kurkoln Acten Stadt Koln b./Hohes Gericht: Nr. 1:
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Statuten von 1437 nnd Weistum des hohen Gerichts (Mit-

teilung Egens).

Aus der Fragmenten-Sammlung des Kgl. Staatsarchivs.

A. Mappe in groB-4°, mit .,Bruchstucken alter Ma-
nuskripte (15 Piecen)“; sie enthalt u. a.:

1. Die von A. Birlinger, Germania 15 (1870) 8. 360— 364

herausgegebenen mnld. Bruchstiicke aus dem „B o ec van den
ho u te“. Die vollstandige Hs. des Gedichtes nmfafite 16 Bl. in

2 Lagen zn je 8 Bl.
;
das 2. Doppelblatt des Fragments a (= Bir-

linger Bl. 3) war nicht das 6., sondern das 7. Blatt der ersten

Lage.

2. Bruehstiick eines ndrh. Lehrgedickts des 14. Jahrhs.,

heransg. von Fr. G e r 6 ,
Zs. f. d. Phil. 9 (1878) S. 210—213.

3. 3 Bl. Perg. in 4°, 15. Jahrh., 31—32 Z., rubric., rote An-

fangsbuchstaben u. IJberschriften. In einen Papierumschlag geh.

Marien Rosenkranz, teils in Prosa, teils in Yersen.

Bruehstiick in ostlichem Mnld. Bl. lr leer. Bl. 1T : Hiter beghint

die ijrfle rofen kranff. vad’ iocheit ons hen. Ghebet. 0 Jhefu ewige

fueticheit der ghoenre die v lief hebn eh onwtfprekelickc vroude des

herten. heil eh begherte der funden. die fide bekieren. ik hebdi lieff

etc. Auf das Einleitungsgebet folgt die Anthiffen ,
damn Bl. 2r

:

GHefant van gaide gabriel. hy fprack \ At/e

Joncfrou vol genade groet v fdiiet gerack / mala.

Verfchrkket verucert ynnich hebdi gefadit \ Aue

Van den enghel geleert in my v woert heb macht / mu.

— 10 vierz. Strophen. Damn folgt wieder Gebet und Antiphone,

und Bl. 2V der 2. gereimte Abschnitt:

Gheiamert der kelde is v des kijndes groet \
duck begaen nyet felde hi lack op d' eerde bloet /

wiederum = 10 vierz. Strophen. Bl. 3r-y die dritten 10 Strophen :

T hoeft al heilich is den kijnt genegen

Jn fyne dienft ivillidi wail fy di bedegen

Bl. 3t die vierten 10 Strophen:

Een kijnde to wage nyemet quacm naerre

bauen fijne maegen hi fprac mit oir daere

Mit Str. 6 bricht das Bruchstuck ab:

ghi pleccht hem te gruete hi wart va v bewaert Au\

Das Gedieht ist verschieden von dem nd. Goldenen Rosenkranz,

den B. Rolscher, Zeitschr. f. vat. Gesch. Bd. 45 (Munster 1887),

I. Abt., S. 60—67 aus einer Wiener Hs. mitteilt.
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4. Unterer Streifen ernes Perg.-Doppelblatts, urspr. in Klein

folio, zweispaltig. Bl. 1 hat die voile Breite = 16,8 cm erhalten,

Bl. 2 ist 13,2 cm breit. Die Hohe des Streifens = 5,7 cm, mit

11 Z. in jeder Columne, Zeilenhohe 5 mm; Bleilinienschema.

Schone feste Bncbschrift vom Anf. 14. Jahrbs. Die Anfangsbuch-

staben der abgesetzten Verszeilen sind rot gestrichelt und darch

eine senkrechte Linie von dem iibrigen Text abgetrennt.

Bruchstiicke ans dem gereimten Vaterbuch, ndrh., abge-

druckt von A. Birlinger, Germania 17 (1872) S. 441 f. Ygl. zu-

letzt K. Hobmann, Beitrage znm Yaterbuch (Hermaea, herausg.

von Ph. Strauch, Bd. 7, Halle 1909) S. 12 u. 17. Nach Hohmann
gehoren die Brnchstiieke in den Abschnitt V. 11278—11411. In

Birlingers Abdruck ist zu bessern: Bl. lTb Z. 9 engil, Bl. 2vb Z. 1

trail; aufierdem hat er die zablreichen vocalischen v fast iiberall

als it wiedergeben und die w-Striche aufgelost. Die Hs. hat Bl. 1"

Z. 7 riders, 8 fvnder, Bl. lrb Z. 2 kuft [von B. unrichtig in Icunst

aufgelost, vgl. Z. 11], 9 nr, 11 vre Jcvmfl, Bl. l ta Z. 2 vs, 11 ge-

mynet, 12 vch nv, Bl. lTb Z. 6 flfit, 7 kut, 9 (tut, Bl. 2ra Z. 1 vnbe-

fchreuen, 4 egipte, 5 mange, 6 dugede, 9 fagede, Bl. 2rb Z. 5 duft,

7 vp qua fv , 9 [fine, Bl. 2?a Z. 2 grid, 3 kid, 5 begat, 9 fnken,

11 leiyue, Bl. 2' b Z. 3. 5. 6. 7. 10 vns, 10 waende beware.

5. 1 Bl. Perg. in gr. 4°, mit der roten Seiteniiberschrift III.

14. Jakrh., zweispaltig, 31 Z. in der Spalte. Rubriciert (Strichel-

chen, §-Zeichen, Zeilenfiillsel, rote Anfangsbuchst.).

Bruchstiick eines ndrh. Mandeville; als „ Bruchstiick einer

Erdbeschreibung“ abgedruckt von Crecelius, Altdeutscbe Neujahrs-

blatter fiir 1874, herausg. von A. Birlinger u. W. Crecelius, Wies-

baden 1874, S. 88, vgl. S. VI. Bl. l ra beg.: yn lean gefien. dae de

mure af
|

gemaecht is. Vn de mitre fired
|

yr va de fude tzo de norde

tit. Vft
|

yn beet mcr cyne ynganc etc. (es ist von der Mauer des

Paradieses die Rede). SchluS : vn vmc man . .
\

ger handc vmerlichs

volx ivil . .
|

de me yn defen cylande. vn yn |j. Vgl. auch Bericht I,

S. 139 u. 285; eine defekte Hs. in Soest, Stadtbibl.

B. Mappe mit der Aufschrift: „Abgeloste Pergamente“.

1. Rest eines zweispaltig bedruckten Folioblatts Papier.

Coiner Einblattdruck der 1. Halfte des 16. Jahrh., Ruckseite leer.

Das Blatt war als Einband benutzt gewesen, auf der Ruckseite

von einer Hand des 16.— 17. Jahrhs.: Peter Peters
\

. . . carle . .

come in faldcfre ?) ||
Soeue tho

[

falderc. Die untere Halfte des Blattes

ist ziemlich gut erhalten, vor aUem ist der Text hier vollstandig
da; urn so arger ist die obere Halfte zugerichtet, ihr fehlt Spalte
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b ganz nnd von Spalte a die obersten Zeilen nnd alle Zeilen-

schliisse. Nach einer ungefahren Bereehnnng sind in Spalte a etwa
13 Zeilen mit Str. 1,1—2,4a des jg. Hildebrandsliedes nnd dem
oberen Teile des Holzschnittes, dazu noch die Uberschrift des

ganzen Blattes verloren gegangen. Das Blatt ist jetzt an der

besterhaltenen Stelle noch 32,5 cm hoch, der erhaltene nntere Rand
mifit 5 cm, fur die erhaltenen 58 Zeilen der Spalte a bleiben also

27.5 cm iibrig. Danach lafit sich das fehlende Oberstiick auf ca.

6.5 +1 + 5 cm berechnen, wir erhielten also fur die nrspriingliche

Hohe des Blattes ca. 45 cm. Die Breite des Blattes ist unten

vollstandig erhalten, sie betragt 29 cm
;

davon entfallen auf die

beiden Rander je 3,5 cm, anf Spalte a 11,6 cm, auf Spalte b nnr

7,85 cm, nnd anf den Zwischenraum zwischen beiden 2,75 cm. Das
erste Lied hatte znr Linken der Anfangszeilen einen Holzschnitt,

der 1,2 cm hber den Rand der Spalte hinansragte; erhalten ist

nnr der nntere Teil des Holzschnitts, er zeigt die Fiifie eines in

Bewegung befindlichen Pferdes nnd den rechten FuB des Reiters

im Steigbiigel, wird also mit dem in Koenneckes Bilderatlas,

2. And., S. 108 wiedergegebenen Titeibilde des alten StraBburger

Drnckes des Hildebrandsliedes naher verwandt sein. Der schwarze

viereckige Rahmen, der den Holzschnitt umgibt, ist 7,5 cm breit,

von der Hohe sind nnr ca. 5 cm erhalten. Nach Ausweis der feh-

lenden Zeilen wird er ca. 11 cm hoch gewesen sein.

Die Lettern des Textes sind eine von den gewohnlichen Schwa-

bacher Typen der damaligen Coiner Drucke; nnr die Anfangszeile

des 3. Liedes (die von Lied 1 nnd 2 sind nicht erhalten) zeigt go-

tische Missaltype nnd hat eine fettgedruckte Initiale (Perllombarde),

die anch die folgende Zeile mit einnimmt. Als Drucker ist Ser-

vais Kruffter anzusetzen, der in der Marcellenstrafie wohnte, vgl.

P. Norrenberg, Kolnisches Literaturleben etc. (Viersen 1873) S. 26,

wo u. a. Kruffters Drnck des ndrh. Seelentrosts von 1522 citiert

wird; Kruffter drnckte nm diese Zeit anch den Enlenspiegel (Nor-

renberg S. 31).

Abgesetzt sind in alien drei Liedern nnr die Strophen, die

Yerszeilen werden dnrch Pnnkte am Ende der Langzeilen nnd

einen schragen Querstrich hinter den Kurzzeilen kenntlich gemacht.—
Das Blatt enthalt drei weltliche Lieder in ndrh., stark

mit Hd. durchsetzter Sprache
;
ich gebe einen vollstandigen zeilen-

getrenen Abdrnck der Brnchstiicke.

a) Das jiingere Hildebran dslied. Der Drnck ist bisher

noch nicht bekannt geworden, er gehort zu der Grnppe hi, q in

Steinmeyers Stemma der Drucke des Liedes (Mullenhoff-Seherer,
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Denkmaler, 8. Ausg., Bd. 2 [Berlin 1892] S. 20—30, spec. S. 23).

Er ist ein alterer Repraesentant dieser Gruppe, hat viele Fehler

von In, q nicht, und stimmt im Ubrigen bald naher mit hi gegen q

(so z. B. Str. 3,lb . 6,1
3

. 6,2
b

. 7,3‘. 8,1». 12,2\ 13,3*. 18,2*-", 3b
),

bald naher zu q, der nds. Recension (so Str. 3,3
s

. 4,l a
. 7,4\ 8,2b [dyn],

10,

4

a
. 19,2a_b

,
cf. 19,

l

b
), doch fehlen dem colnischen Drucke noch

die Answeichungen von q nach N, der nld. Uberliefernng, hin. —
Ich erganze die verlorenen Zeilenschliisse und sonstigen Lttcken

mit Hiilfe des Steinmeyerschen Grundtextes. Das Bruchstuck be-

ginnt mit Str. 2,4
b

:

(Spalte a) fte /
va jm ic(urdeft angerant.)

Ja ren(nt he mich ane / in)

[Holzschnitt.] [Slcheni Suermud j ic{]i zerhowe)

jm f'men grSnen [chil(t / dot dede)

jm niimmer gut. ich (serhow
)

jm [men brunen f(chilt mit ei)

nem [chyrme [lag. ya dat he finer mod’ ein gantz jair zo (clagen had.)

Dat en[altu ya niet doin j [prach [ich va, Bern her Be (trich. wan der)

jog here Alebrat / is mir va hertze lieff. du [alt jm [rUtlich (zo[prechen /

wail)

dutch den willen my. clat he dich lai[[e ryde
j
als lieff ich jm (mag /in.)

Do he teom ro[en garte vfireit / wail in des Berners m(arke. do

ham)

he in groiffe arbeit va eyne hilde (larch, va eine hilde [(. . . w)art he (da)

angerant. nu [ag du an vil add’
j wat [iichftu in mys rad’s lant?

Du filerfi din liarnifch luter vn rein /recht wie du fijj] eys konyigs)

kynt. du wilt mich joge hilde fiend’ ouge mache blyt. du [oltz da hei(me)

bliue vfi haue gut gemach. vf einer heiffe glode. d’ aide lacht vn fpra(ch)

Sold ich da heime bliue vn haue ght gemach. mir is by al my(n)

dagen zo rey[en vff gefatzt. zo reyfen vn zo fechte bis in my hynne (
vart

)

dat [age ich dir du jonger hilt / daruhi grijft mir myn bart.

Dynen bart wil ich dir vjireuffen ! fag ich dir vil aid ’ man. dat

dir (din)

rofenfarues bloit ouer dy wage [al gay. dy harnifch vn dy grSne fdjiilt)

muflu mir hie vf gene, vn darzo my gefagner [y iviltu behalde dy l(euen
.)

My harnifch vn my groner fchilt / hayt mich (....) dick ernert.

n (. . .)

traic ich chrifto va kernel I ich ivil mich dy wail er (ivern I fie liefi)en

v(an den)

worde I vn (z)oge fcharpe [icert. ices die zwee liild(e begerten I des

warden fie)

Ich iceis niet wie d’ jong de aide gaff eine
([lag dat fich) d' C ge(iv)ert.
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aide Hillebrat va hertse fer erfchrack. he fpfrack) hinfd’) fich so riicJce

(;w)ail

feue claftere icijt. nu fag mir vil joger hilde I de [lack liert dich ein ivijff.

Sold ich van wyue leren / dot iceer mir vmmer ey fchand. ich hay

vil ritter vn knechte in mines vad’s land, ich hain vil fitter vn grauen

an mines vad’s hoff. vh vcat ich niet geleret han / dot lere ich cmer noch

He encifcht in by d’ midde / da he am fweckte wg. he [wag jn hind

’

rugge wail in dj grone graji. nu fach du mir vil joger djj bichtvad’ tail

ich tvefen. biftu ey jonger wolfinger / va mir machjlu wail genefen.

Wer fich an aide kefel rijfft / d’ entfahet gerne raem. alfo gefchuyt

dir vil jonger wail va mir aide man. cline geift faltu vf gene vff defer

heyden fo griien. dat fagen ich dir vil euen/du jonger hilde kiien.

JDu fags mir vil va wolffenldie lauffen in deni holts, ich byn eyn

edeler degen vjj Griecken alfo flolts. rnyn mod’ heijl fraw Vde eyn ge

weldige hertzogyn. fo is Hillebrdt der aide I der lieffie vader myn
Heifchet din moder fraw Vde ein geweldige hertzogin. fo byn ich

Hillebrdt d’ aide ! der lieffte vad’ Ay. he floig jtn vfffyn guide helm / he

Ictifte vur fine mot. nu mo/fes got gelouet fin heir fin noch beid gefont

Och vad’ lieffte vad’ my / die ivond die ich dir han geflage. die tvold

ich drymail lieuer in myne hertse drage. nu fchwich du lieffter fone (V

wondS wirt goit rait. nu dat vns got albeide so fame gefiiget hait.

Dat werde vd cler none bis so der vefper seit
/ bis dat der joge Ale*

brat so Berne inne reit. teat flirt he vp fyme helme vd gold ein kretse

lin. wat furt he an fyner fyde/ den lieffte vader fyn.

He furt jn in finer mod' hit iff I vn fatst jn oiten an de difcli. er bant

jm effen vn drincken / doicht finer moder vnbilch. ach fone lieue fone d'

even is so vil. datta mir cine gefange man I fets ouen an den difcli

Nu fivyget lieue moder I ich wil dir new mer fage. hebequd mir vf

der heide vn hat mich nae erflage. vn hor du lieffte moder / gein gefan

gener fal he fyn. he ys Hillebrant der aide / der lieffte vader myn.

Ach moder lieffte moder i nu buil jm sucht vn eer. do huff fy vff vn

fchencket in i vn drug jm feluer her. wat hat he in fynem mude / va gold

ein fingerlin. dat lies he in lecher fyncken / der lieffter frauwe fyn.

b. Bruchstuck eines nicht naher zu bestimmenden Liedes.

Das erhaltene Stuck von Spalte b beginnt mit einem lose bei-

liegenden Fetzen. der Z. 1—3 nnd die Schliisse von Z. 4—5 ent-

halt.

et

It. haiftu gen

vnnd wert mit m
vn . . . cha roff I an dir

is nit (z)o ftraiffe. d alle r aft
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mich hart vn faji (
gev)ange. al . . . vn ftond vfi

hertzen grond / na dir deit mich vlangen.

e) Em vollstandig erhaltenes Liebeslied, in 5 aehtzeiligen

Strophen vom Schema ababddeb. Vgl. Peter Schoffers

Liederbuch (1513) Nr. 32 (Goedeke 2
II, S. 26).

YCh clag dat ich niet teen

den mach I der vnfal hait mich beclroft

vn lefd ich bis an jiinxjien dach ! ich het mynn

gliick vflaffen. ganz vnuerfcliiilt / die vngediilt

fterckt fich vff mich I ey myn fchone gyff hoffen.

Gein freud icil mich belmfen me / ellend dat

miij] ich bouwe. by onmoicl ich herherg bejlee /

van dir ich han ein grouice. bis vff den doit / fo

lijd ich noit. ich meyn mir fchier zo leue fy vleue

Ellend vncl eyn nummer gefell ! mufi ich foe

gar verzcige. zart lieff ich alles tzo dir ftell I deys

du myn hertz erflage. des haiflu macht / yd hyrt

vn leracht I wan du va lufl mich alfo cleis vyage

Het ich gefiindt ich biiefet gem
/
wold fy mir

dat vgeuen. die rein myn fchoner morgen (tern /

trie quee mir dat fo eue. of ich fy blickt / ich iciird

erquicht / in hoger gyr / vn lenge mir dat leuen

Geluck ich roiff dir die langhe nacht I ivilt du

mich niet erhoren. ich han in arch ivaen dich ver

dacht I du willefl freud vfliire. behalt dyn recht

mich armen knecht. triilich befold / off fye mich

wold erhoeren.

Dann nach zwei leeren Zeilen: Gedrucki vff fent Marcellenftraiffen.

Darunter noch Platz fiir zwei (leere) Zeilen, von denen aber die

letzte weggeschnitten ist.

2. Rest eines Perg.-Doppelblatts in Folio, zweispaltig, 15. Jhrh.,

nd. Bleilinienschema mit 41 Z. in jeder Spalte. Rubriciert (Stri-

chelchen), rote Uberschriften, rote nnd blaue Anfangsbuchstaben

und Rubriken, die lat. Citate der Glosse rot unterstrichen. Beide

Blatter sind oben mit einer roten ij (= Buch II) bezeichnet. Kraf-

tige Cursive des 15. Jahrhs. Von Bl. 1 ist nur die innere Spalte

erhalten geblieben, von Bl. 2 wenigstens die eine Halfte der auBeren

Spalte. Das Bruchstiick hat friiher als Einband zu einem „ Rechen-

bock 1597

“

gedient; Bl. l r und 2T haben die AuBenseite gebildet,

sind deshalb jetzt stark verschmutzt und abgegriffen, Bl. 1T and
2r dagegen gut erhalten.
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Brnchstiick des Sachs is chen Landrechts, mit der Grlosse

hinter jedem Artikel. Bl. lr* beg. in der Grlosse za Homeyer

Artikel II 37 § 2: dit vernemet itlike alfo offte id
j

enes dories ge-

richte hedde dat
j

dar de vnbefetenen enes ivtwe\dige gerichtes were.

Men fegge
|

ich richte van mynes here wege\ne dar ich myn gerichte

van heh\be etc. Bl. 1" schlieBt: Nu vraget men oech off men moghe

wo cleyne me wille fcaden claghen Des fegge ich dy dat eyn man
[|

.

Bl. lTa Z. 15 begann ein neues Capitel = Art. II 32, Z. 30 beg.

die {glo)fa. Bl. lTb beg.: fijn twierleye eghenltliJce to fprekende fo

hete knechte de eghen find vt infti. de iur^ pfo. C. Serui etc. bis: En
is dit nicht vngelijck dat du claghedejl ok vme dyne knecht ||. Bl. 2ra

beg. in der Grlosse zn II 40 § 4: verwaren van alien eden to five-

rende vt in Aut. de iudi. G. Quia vero coll’ vj. Ok icert de richtere

hyr mede fiduen menedich etc. Z. 28 beg. Art. II 41 als Ca. xxxix.

Bl. 2rb Z. 11 beg. die Gloffa) ;
Bl. 2Tb schlieBt noch in derselben

Grlosse: Ok fo heuejlu da. nS myt fodaneborghen nymand fijn guet af

ivynen mach dat fy acker eder erue guet vt in aid vt n? c den. ag’co

pparati (?) Ten veerde leret
||

.

3. 1 Bl. Perg. in Folio, zweispaltig, 14. Jahrh. Brnchstiick

des mhd. Wilhelm von Osterreich. Noch nicht bei F. Gohrke,

Die tiberliefemng von Johanns v. Wurzburg „Wilh. v. Osterr.“

(Diss. phil. Berlin 1912).

4. 1 Bl. Perg. in 4°, zweispaltig, 14. Jahrh., Itiickseite leer.

Brnchstiick (Anfang) der Groldenen Schmiede Konrads von
Wiirzbnrg, mhd., aber von einem md. Schreiber; vgl. Y. 43 f.

vber gate: vor fute (= iibergiudet : versiudet), Y. 6 heymel (= himel),

V. 37 mit teiffer rede, V. 49 f. ftoip: loip (= floup: loup
)

etc. Das

Blatt enthalt nur 2 x 36 abgesetzte Yerszeilen.

Depositum der Stadt Dinslaken.

Handschriften nnd Akten Nr. 1 (alt 166: Ilgen S. 144):

Stadtbnch von Dinslaken, Folio, Ende 15. Jahrhs. Darin anf

Bl. lr—39v die einzige bekannte Hs. des nfr. Stadtrechts
von Dinslaken. Die ersten 3 Bll. fehlen

,
die erhaltenen

sind foliiert als iij— xlij. Bl. lr beg. : dat da dat neifte lijff in

der match fchap bore fall des dode mefche Erne en guet etc. Bl. 39v

endigt das Stadtrecht mit den Eiden der stadtischen Beamten, zu-

letzt: Der Poertener eedt. Bl. 40r ist in protestantischer Zeit der

Gemdn
}
Leuthen Eidt nachgetragen. Bl. 40* leer, Bl. 41r Nachtrag

der ersten Hand: Off Scheppen brieue yn pendinghe vmb jairlix Rente

myt den hoyfftgaede to boren foe vole vmoghen als gherichtes brieue.

KgL Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1913, Beiheft. 6
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Bl. 41t Nachtrag einer 2. gleichzeitigen Hand. Bl. 42 f. leer. Bl.

44r
: Copie einer Dinslaker Urkunde de 1501 und andere Nachtrage

znm Stadtrecht bis 1508, von gleichzeitiger Hand.

Dies nd. Stadtrecht wird erwahnt von E. Liesegang, Recht nnd

Yerfassnng von Rees (= Westd. Zeitschr. Erganznngsh. YI, Trier

1890, S. 2 N. 2) und naher besprochen von dems., Niederrhein.

Stadtewesen im MA. (= Untersuchungen zur deutschen Staats- u.

Rechtsgesch., herausg. von 0. Gierke, Heft 52, Breslau 1897) S. 387.

Danach ist es ein Abklatsch des Calcarer Stadtrechts.

Depositum der Stadt Emmerich.

Das hsl. Repertorium des Stadtarchivs Emmerich enthalt

S. 205—234 das „Yerzeichnis der Akten und Literalien“. Davon
sind zu erwahnen (vgl. Hgen S. 145)

:

Rep. S. 207: A. Handschriften u. Akten Nr. 1 (A 54b
): Privi-

legienbuch der Stadt Emmerich 1233—1522. 116 Bl. kl.

Folio, Bl. 2—9 Index, Bl. 10—11: Ordnung uf die geistliclien Chester

1507, Bl. 12r eine weistumartige Aufzeichnung Van Dycken, Bl. 13

Aufzeichnung aus dem Anfange des 16. Jahrhs. fiber Gewicht und
Preise von Brot und Getreide. Bl. 14r beg. dann die auf dieVer-

fassung und die Gerechtsame der Stadt bez. Urkunden von 1233

—

1522
;
Uberschrift : Woe Emreick eyn (tat gemaickt ind puiligyert is

na der Stat van Zutphen. Bl. 57T am SchluB des ersten groBen

Abschnitts: 1503. Bl. 58 ff.: Privilegien der Collegiatkirche S.

Martini, bis Bl. 70T . Bl. SO1
: Barg ’ to maicken u. a. Statuten. Bl.

107r
: Acciseordnung.

Rep. ebend. : Nr. 2: Ein Band in Folio des 17./18. Jahrhs.

(Hss. u. Drucke); vorangehen 16 Bll. mit Inhaltsverzeichnis nach
den Folien der Hs., am SchluB unvollstandig. Titel: Collectaneen

der Stadt E., enth. Copien von Urkunden, Rechtsgewohnheiten,
resp. Statuten, stadtischen Ordinantien usw. 1233—1699.

Rep. S. 209: Nr. 5 (A 32): Biirgerbuch zu Emmerich, enth.

die Bfirgerlisten von 1427— 1663, mit vorausgeschicktem Statut
(Bl. lr-T) und Eidesformular. Ein aus verschiedenen Lagen zu-

sammengehefteter Band Folio.

Rep. S. 210: Nr. 7 (A 1): Tier visscher bneck, enth. a)

Bl- 3r—15: eine ausffihrliehe weistumartige Aufzeichnung, betr.

Klage der Fischer von Emmerich und die Fischereigerechtsame zu
E.

;
sie beg.: DJt hyr na befcreuen is Recht onfer Viffch'e tot Em-

rick an welken die viffclie van Griethuyfen thegen en bane brieue
ons genedigen liren ons verkort hebn dairvmb dat icij fie myt Recht
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befat hehi etc., betrifft die Jahre 1444—1449; b) Bl. 18r—19r
:

das Statut der Fischergilde von 1449; c) verschiedene Archivalien

der Mitte des 15. Jahrhs., dem die ganze Hs. angehort.

Rep. S. 214: BI Nr. 7 (A 69): Ein Convolnt, betitelt: Sta-

tuten des Hans. Comptoirs zn London 1554 zu Liibeck ernenert,

nebst Artt. n. Recessen 1552—1579.

Depositum des Canonichen-Stifts zu Xanten.

Ein hsl. Repertorium dieses Archivs, soweit es nach Dfissel-

dorf gelangt ist, hat v. Haeften aafgestellt, vgl. Ilgen S. 131 f.

and Westd. Zeitschr. 1 (1882) S. 392 ff. Nr. 18. Darin:

1. S. 100 u. 101: Nr. 8 (alte Nr. 97): Folio, Ende 16. Jahrhs.

Privilegia ciuitatis Wesaliensis, von 1277—1524, lat. Dann: de poena

temere appellantium von 1520; Vertrag zwischen der Stadt nnd

dem Herzoge wegen der Gemeindeweide n. a. Punkte, von 1520;

von der Gerade; von Lehengiitem; von geistlichen Mandaten;

endlich eine Criminal -Prozefiordnung, mit der TJberschrift : De
Penitencie, es ist nach einer beigeftigten Notiz dieselbe Vorstafe

der Carolina von 1530, wie sie in den Akten Jfilich-Berg, Reichs-

tagssachen Angsburg No. 71 erscheint nnd danach bei Kohler, Die

Carolina nnd ihre Vorgangerinnen I (Halle 1900) S. XVII ver-

zeichnet ist.

2. S. 113 Nr. 25: Schoffenweistum uber die dem Capitel zu

Xanten zustehenden Rechte nnd Gefalle in Dfilken. 1507. 4°.

Depositum der Stadt Wesei.

liber das Weseler Stadtarchiv existiert ein altes Repertorium

des Schoffen und Stadtsecretars Conrad Duden von 1791, das aber

sorgfaltig weitergeffihrt und erganzt ist; vgl. auch Hgen, S. 149 f.

Eine Dnrcharbeitung der zahlreichen Rechtshandschriften dieses

Archivs habe ich nicht mehr besorgen konnen, sondern nur die

noch nicht naher bestimmte nd. Rechtsbficherhandschrift Caps.' 129

Nr. 5 (Repert. S. 148) beschrieben:

70 Bl. Pap. (einzelne Bll. Perg.) in Folio, zweispaltig, 1422

{1426/7?). Ohne Einband. Bl. 1 und Bl. 65 ff. sind sehr beschadigt.

Rubricierung ist vorgesehen, aber nicht ansgeffihrt.

1. Schwabisches Landrecht in einer (nicht reinen) ndfr.

Mundart. Bl. 1—3 Register. Bl. 4ri beg. der Text: (H)Ere got

Jiemelfche uader dttrch dyne midden gide ghefcopejtu den mynfcJie Jn

driualdiger tverdicheit Be irjle dat he na dir gebeldet wart etc. Bl. 4Th :

(S)Jt nv got des vredes vor/len keyfent fo liet he tsive fwert up ert-

6 *
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rike etc. SchluB Bl. 53vb mit Lafiberg Cap. 370: (
D)Er eyn gelote

rijngher machet .... dat ift huet vnde haer.

2. Schwabisches Lehnrecht, Anf. ibid.: (
D)Er lehen

recht Tcunen tool der volgen des bodies lere. Der Text bricht a. E.

von Bl. 63 mit Art. 74 ab , Bl. 64 enthalt die Artt. 143—153,

alles Ubrige ist verloren gegangen.

3. Bl. 65—70 sind unzusammenhangende Bll. aus dem Schlnsse

der urspriinglicben Hs., sie enthalten Bruchstucke ans dem Richt-

steig Landrechts, and zwar ans Cap. 3— 11. 26—32. 48—50

der iibliehen Zahlnng. Bl. 67 gehort vor Bl. 65. Bl. 70, von dem

nur noch die Halfte vorhanden ist, war das SchluBblatt der ganzen

Hs., Bl. 70Ta die Subscriptio: finitu i conpletu Anno (qnu)dringen-

te/imo vicefvno f(. . . .) bora fecuda pop, fePu palm(arim).

Diisseldorf, Landes- und Stadtbibliothek.

Der Katalog der Handscbriften ist 1850 von Lacomblet voll-

endet worden, eine Abscbrift befindet sich in Berlin.

Abt. A: Teile des aiten und neuen Testaments

enthalt nichts Nd.

Abt. B: Theologische Schriften.

Mscr. B 30b
: 117 Bl. Perg. in 4°, 1426. Scbone accurate

Buchschrift, 31 Z., Tintenlinienschema. Voile Rubricierung : Stri-

chelchen, Zeilenfiillsel, rot unterstrichene Stellen, rote Capiteliiber-

schriften, einfache rote Anfangsbuchstaben, im Register abwechselnd

blaue und rote Anf.
;
Bl. 3 r schone Initiale in Gold auf blau-rotem

Grunde, unten in eine Rankenleiste auslaufend. In altem leder-

bezogenem Holzbande, von dem aber nur noch der Hinterdeckel

iibrig ist, alles ubrige renoviert; die beiden SchlieBen verloren.

Auf Bl. l r
,

das liniiert, aber leer geblieben und, wie es scheint,

friiher auf den aiten Deckel aufgeklebt gewesen war, von einer

Hand des 17. Jahrhs. die Besitzemotiz : Liber Conventas Virginum
|

Jn Marienbrinclc.

Richard von St. Victor, AuslegungdesHohenliedes,
nd. Bl. 1T—

2

r Register: (rot) Hijr beghynt de tafele der capittelen

megper rijdmrdus van fante vidoer vp cantica canticorum
[

(schwarz)

Woe god ghefocht tvoert in ruPen vnde van begheerte vrn meere grade

to crighen (rot) Dat eerpe capittel usw., im Ganzen 40 Capp. Bl. 3r

beg. der Text
:
(rot) Hijr beghint een Tradaet meypcr rijdmrdus van
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fimte victoer. vp cantica canticormn. wo got ghefocht icert in ruflen.

vnde van begheerten merre gracien to verkrighene. dat eerfte capittel

Maria rv JN minen beddekijn hebbe ik ghefoecht bi nachte den mine

zele mint. De zele de gode foecht vnde de begheert to komen volkome-

HJcer tot finre minnen vnde bekennen. de fat em foken in den bedde-

kine. dat is in rafle des herten etc. SchluB Bl. 115T : fo comet men
to fijnre fuuerlicheit to feene. vn to der ewigher falicheit vn to den

ewighen vrede. To welken vns brengen moete Jhefus crijlus de brudegom

der Tiilligher kerken. de tenet vn regneret van ewen to ewen ame. (rot)

Hijr endet een Tractaet. meijler rijchardus va funte victoer vp catica.

Es folgt noch ein ahnlicher Abschnitt, okne Zwischenraum
angeschlossen : Cum in mynen hof mijn fu/ler myne bruet. 0 fete du

by(l my liof gheworden in den dattu my in dy beret heuefi menigher-

hande guede roecken der dogheden vn der guder iverken etc. SchluB

Bl. 117r
: To ivelken iverfcap mijn fufter myne bruet. cum na den ar~

beide der ftryden. Amen, (rot) Hijr endet dit boec. God fijs ghelouet.

Bl. 117t liuiiert, aber leer bis auf die letzten 4 Zeilen mit der

roten Subscriptio : Dyt boec waert gheendighet in den iaer vns here

do men fcreef dufent vierhudert vn fesvntwintich. JDe des ghebruken

de bidden ynichlike vor de ghene deet bearbeydet vn ghetughet liebben.

ihefus ™ maria ~ ioh’s. — Ndrh. Hss. des Werks in Berlin, Kgl.

Bibl., v. Amswaldt Nr. 3112, vgl. A. Reifferscheid, Nd. Jahrb. 11

(1885) S. 105 u. 10 (1884) S. 34; und in Munster, Paulina, Mscr.

Nr. 20 (372), vgl. Staenders Catalogus S. 5f. und Bericht I, S. 276.

Mscr. B 42: 163 Bl. Pap. in Folio. Bl. 5—160 bilden 13

voile, gut erhaltene Sexternen, die am Ende jeder Lage gezahlt

sind. Bl. 1—4 und 161—163 sind Reste von je einer Lage, hinter

Bl. 161 sind mehrere Bll. herausgerissen, ebenso vor Bl. 1. Lage

1 war vielleicht fiir ein Register bestimmt, aber Bl. 1—4 sind

leer geblieben; daB Lage 1 nachtraglich hinzugesetzt worden ist,

beweist das Wasserzeichen, das mit dem von Bl. 77—163 iiberein-

stimmt, wahrend Bl. 5—76 ein anderes haben. Beide Wasserzeichen

kehren in der Originalhs. der Clevischen Chronik Greert v. d. Schuerens

(oben S. 37) in Lage 1—4 wieder. Die Hs. ist in sauberer Buchschrift

von Kateryna Konynges in Kloster Kentrop geschrieben und am
24. Juli 1475 beendigt worden; dieselbe Katerina Begis in Kentrop

hat im J. 1473 zusammen mit zwei andern Schwestern dieses

Klosters die Hs. B 38 geschrieben. Die beiden Columnen der Sehrift

sind durch Tintenstriche umrandet, die 38—40 Z. jeder Spalte sini

nicht vorgezogen. Die Anfangsbuchstaben sind rot gestrichelt;

jede Predigt beg. mit einer einfachen roten Initiale, die lat. Stich-
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worter am Anfange jeder Predigt and einige andere hervorzu-

hebende Worter im Texte sind rot unterstrichen; Bl. 163T rote

Subscripts. Bl. 5” eine mebrfarbige, ziemlieh robe Initiale, 10 Z.

boch, in Blau-rot anf rotem n. violettem Teppichgronde. Bl. 7Ta

eine abnlicbe kleinere, 4 Z. boch, rot anf violett. In altem, ein-

facb gepreBtem Lederbande mit zwei MessingschlieBen. — Anf der

Innenseite des Vorderdeekels ein ausfuhrlicher Bibliotheksvermerk

aus Kl. Kentrop : Zu der bibliotheca in Kentrup 1673.
|

S.P.N. Ber-

nard^ in Cantica westphalico-Germanice, et efse eiydem prors9 videtur

ex Jisclem modis exponendi et applicandi pleraqi
,
ut June inde adverti

et quandoqi annotavi
,
de quib9 Sermonib9 siimpta sint, non de verbo ad

verbum quidem omnia, nam interdum aliqua sunt intermisfa, eodem

tamen sensa per totum, usqi ad 3tium caput Canticoru, ubi etiam D.

Bernard9 defiit in exponendo. (Absatz) Quidam autem devoir) non

nominate hcec aut vertit aut dixit ad Fratres per modum Sermonum,

dignt) plane liber qui tereretur et ederetur
,

si in Superioris Germanice

idioma translate efset. (GroBerer Absatz.) Die predigen unfers S. V.

Bernardi itber das holie liedt Salomonis, oder Cantica Canticoru, Von

einem andagtigen unbendnten zusammen getragen undt ubersetzt in die

simpell-westphalifche alte sprach, undt in dis buck gefchriben von einer

gaistl. Jungfer zu Kentrup Catharina Konings anno 1475.

St. Bernardns, Sermones in Cantica, nd. (westfalisch).

Anf. Bl. 5ra
: NA dem male dat tice bofheit fyt deg to dem eyrfle

kguen weder vnfe zeyle dat ys dey ydel leue duffer tcerlde vnde ouerulo-

dicli leue dynes felues. So hefft god falomon walbehegelicken vterbyren

vnd touerdyget myt fyne hilligen geyjle alle der iverlt to trofle etc.

SchlnB Bl. 161rb in der Predigt EN lectidu falomonis (die Bl. 157Tb

Z. 2 v. n. beginnt): Vn dat is dey fake war vme dat jn duffeme

elende vp trede vnd alle moycheit tred neder jn dat af grid dar vns

got alien vor beware. Amen. Deo fit laus 1 gVa 1 fcl'a. Darnnter
von der Hand des Kentrnper Bibliothekars : Canticorum 3li0

. Der
Rest der Hs. leer, bis anf die Subscripts Bl. 163Tb : ffmitus 1 co-

plet) 5 lib’ ifie anno dm M°cccc° Ixxv'1 . in vigilia gl’ofi apli met fei

Jacobi p me kateryna konyg
K orate p ea. — Eine „nd. Ubersetzung

der Predigten des hi. Bernhard “ befindet sich nach A. Bomer,
Zentralbl. f. Bibliotheksw. Bd. 26 (1909) S. 346 im westfalischen
Kloster Yinnenberg; De Sermonen des salighen Bernhardi up den

XC. psalm in Munster, Paulina, Mscr. Nr. 150 (499), Bl. 1—117
(Staender S. 35).

Mscr. B 82: 212 Bl. Pap. in Folio. Bl. 1 ist ein altes, der
Lage 1 vorgebnndenes Einzelblatt

;
Bl. 2—212 sind von moderner
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Hand mit Blei als 1—210 foliiert worden, wobei hinter Bl. 142

ein Bl. iibersprungen ist. Bl. 2—212 sind regelmafiige Sexternen,

hinter Bl. 66 ist ein Blatt verworfen und hinter Bl. 212 sind 4

leere Bll. heransgeschnitten. Die erste Halfte jeder Lage ist be-

ziffert, am Ende jeder Lage Cnstoden. Klare feste Bnchsehrift

der 2. Halfte 15. Jahrhs. Zweispaltig, je 32—36 Z. Mit voller

Rubricierung, einfache rote Anfangsbuchstaben, rote Uberschriften.

Bl. 2ra grofiere Initiale, 7 Z. hoch, in Rot-blau
;
ebenso Bl. 3r\ In

schlichtem brannem Lederbande mit Holzdeckeln, von den zwei

Messingspangen fehlt die eine
;
zur Bekleidung der Innendeckel ist

ein Pergamentblatt aus einem Gradnale des 14. Jahrhs. verwandt

worden. Besitzemotizen von der Hand des Schreibers a) auf der

Innenseite des Vorderdeckels: Bit boech hoert toe de Crutjfbrod'en

yn Marievreed Sut ggoriq Omelien; b) anf Bl. lr
: Byt boech hoert

den Crufbroderen in gen marien vrede (by ivefell fiigt eine andere

Hand hinzu).

St. Gregors Homilien, nd.
;

der Dialekt ist siidwestlich-

westfalisch, mit Einmischung ostlich-ndl. Elemente. Bl. 1 (mod.

Zahlung) Register, beg. Bl. I": (rot) Bit is die taeffel vd den civan-

gelien der fonnendaghe etc., Bl. 1T leer, bis auf Z. 1—3 von Spalte a:

(rot) Hijr volghen eivangelien van [omyghen hellighen myt oeren omelien.

Bl. 2™
: (rot) Bit is die prologus of die voerfprake yn fate gregorins

omelien yn daytfche (= Yorrede des Bearbeiters). MEn fal iveten

dat fute gregorius en dye andere leraers yn oeren ivoerde fpreke vd

der ghedachte dat ys van der fyele. Vnde dye ys yn tioeen ghedeylt

dat ys yn dat ouer/le deel vn yn dat nederjle deel etc. Ygl. noch

Bl. 2™: Vn hijr vme tcyl ych yn duxdfche (corr. aus duitfch) make

funte gregorius omelien dye he yn menyghe kercke predycte felae den

volke . . . Vn defe omelie en fal yck nyet fchryue yn ordynacie als he fe

predycte mer na dye ordynacie vd der tijt beghynede vd der aducte vn

a!foe voert. Vn voer elke omelie fal yck fette dat ewageliu yn duefche

daer fe af fpreket. Omelie bedudet guet anfpreke vd der falygher

lerynghe. Voer myn arbeyt byd yck elke dye fyn profjt hijr yn doe

fal dat he voer my bidde.

Bl. 2T1 beg. dann das Evangelium auf den (1. u.) 2. Sonntag

im Advent nach Lucas, u. Bl. 3 ra schlieBt sich daran: Sunte <jg

omelie vp dit felue eivageli die he predicte de volke te rome yn fute

peters kerken.

Bl. 143Ta beginnen die Evangelien auf die Heiligentage mit:

Op fide andries dach. Matheus. Schl. mit der Homilie auf das Evang.

Vd den ioncfromven. Matheus; sie beg. Bl. 207rb
: BAt hemelrijck lieue

brod’e fecht me hijr vm ghelijck tcefen defe eertfche dynghen etc. und
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sehlieBt Bl. 210rb
: rp dat tcaneer ghy defe tijtlilce dynghe awes danclces

vliet dye ewighe Uijtfcapen fonder pyne vercrighen moghet. Ame. Nach

2 leeren Zeilen die Subscriptio : Hijr eynden fante gregorius omelien

yn duytfche. God fijs ghelaeft vn dye moder ihefu crifti maria. Amen.

Rest des Blattes leer.

Mscr. B 112: 198 Bl. Pap. in 4°. Urspriinglich 216. Bl.,

aber hinter Bl. 72 sind 1, fainter Bl. 95 3, fainter Bl. 126 4, hinter

Bl. 161 3 and hinter Bl. 164 7 Bll. heransgeschnitten. Am Ende

der Hs. scheint aufierdem mindestens eine ganze Lage herausge-

scfanitten zn sein, da das letzte der im alten Index registrierten

Stticke der Hs. faente spurlos fehlt. Die Hs. ist ans einer Reihe

von Einzelheften erwachsen; es treffen Lagenanfang, Wechsel der

Hand nnd des Wasserzeichens zusammen bei Bl. 41. 72. 96. 109.

165, Lagenanfang nnd "Wasserzeichenwechsel auBerdem noch Bl.

84. 127. 151. Die Hs. steht in engem Znsammenhange mit Hr.

C 93, mehrere von den Handen kefaren dort wieder. Die gesamte

Hs. gehort dem 15. Jahrh. an. Sie ist rnbriciert and hat rote

tJberschriften nnd einfache rote Initialen. Stuck 3 and 6—8 haben

keine roten Uberschriften, Stuck 6—7 lieben es dafiir sehr, Stellen

des Textes rot zu unterstreichen. In altem gepreBtem Lederbande

mit Holzdeckeln, die zugehorige Spange ist abgerissen. Bl. lr von

alter Hand des 15./16. Jahrh.: Lib’ frm fee crucis Couef Marie-

pacis. Darunter folgendes Register.

Quatuor nouiffia

Tractate de vita facdotu

Stella cle’icoy

Te/lameta xij qyph’ay

Specl’m futu'or, tpm

Tract
<)
mgri gerardi magni

\

cont' focariflas i Teutonico

Libell<) traetds de pegnaede
|

l t’ra [cam. % teuioTiico poit9
Jt\ Aliq fermoes l teutonico

j
De nouiffis hofpitiby laycis

|

et illratis legend'

.

Lat.-nd. asketischer Sammelband. Icfa behandle nur
die nd. Stucke: 1. Bl. 127 r—161r

: Geert Groote, Contra
focaristas, in einer nfr. Ubersetzong. Anfang ohne Uberschrift

:

IlEcedite, recedite exite inde pollutu nolite tange'. Exile de medio coy.

Yfaye xij0 (lies lij°). Dat is to duyde Qaet dair van Gael dair van en
gaet vit dair van Wilt dat beuleclcte nyet rueren. Gaet vit vet de
myddel der glioenre die beideckt fijn etc. Es ist ein Tractat gegen
die Priester u. Cleriker, die in offenbarer TTnkeusehheit leben

;
ihre
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Messen solle man nicht horen. Dazu bemerkt die Hand, die

BL lr das Inhaltsverz. der Hs. eingetragen hat, oben anf Bl. 127r
:

Note fb’diii Jte Jn de Cocilio va 9/Ians is toe ghelathe dat me prijfiers

die i onfueiiheyt leue nyet fchmve en draff i oire my[fen off gethide

foelaghe ah oir oilfie dat tide en myt name nyet en verbide. Fast genau

diese Bemerkang von der gleichen Hand wiederholt Bl. 136r am
Rande. Bl. 131r beg. ein Absatz: TO den yerfie So feget Meifter

gerit die groit dat een priefier etc.
;

Bl. 136 r fahrt er dann aber

fort: Mijn ander fegge is usw. bis Bl. 159T
: MIJn dartiende fegge

is etc. Schl. Bl. 161r
: Ende dat is dat die Apoftel fute Famvel feget

Ad romanos xiiij Non ergo blaffemet1 bonu vrm. Bl. 161T leer.

2. Bl. 162r—164r
: DTt is een fermoyn dat meijler Gerit

die grote den gemeyne volck predicate ] en befcreue gaf I om to fchmven

die Friefieren die dair in apenbairre onhuyflieit leuen En beivees dat

myt vijf Funten etc. Schl.: Nochtant [ulle fich die luyde dair va

hueden / om ander luyde fude ivil die fich dair an ftoten. Bl. 164T leer.

3. Bl. 165r— 198r
: Ludolph v. Sudheims Reise ins hi.

Land, nd. (d. h. niedersachsisch, nicht wie die vorhergehenden

Stiicke nfr.). Anf Bl. 165r (nach 20 leer gelassenen Zeilen!): SO
tvelc mynfch ouer meer toil vare vn dat hedge lant foehen toil to ivate

die moet varen in eine cogge of in eener galeyden etc. Schlufi : Van

der fiat Baruth mach men tho huyfwart varen in teat lande dat he

wil et fie eft finis. Deo gras. Dann rot: arK de vorfihelen fepfit. Bl.

198T leer. Diese Hs. des Ludolf, die einen Auszng aus dem lat.

Text iibertragt, ist benutzt von Deyks
,

Altere Pilgerfahrten,

Munster 1848, S. 28—34; vgl. Kosegarten in seiner Ausgabe S. 12

—14. Andere nd. Hss. des Werkes Bericht HI, S. 119 u. 226.

Die in dem Index auf Bl. lr an letzter Stelle aufgefiihrten

Sermones linden sich nicht in der Hs.
;

vielleicht sind sie mit den

Brie fchoen fermone va den vterfie des myfche in Hs. C 93 identisch,

da, wie oben gesagt, diese beiden Hss. ihrer Entstehung nach eng

zusammen gehoren.

Mscr. B 119: 160 Bl. Pap. in 4°. Die Lagen sind Sexternen;

das Wasserzeichen wechselt Bl. 109 u. 121
,
wo zugleich Lagen-

anfange sind; Bl. 121 beginnt zugleich die 2. Hand. 31—32 Z.

anf der Seite, Bl. 121 ff. 32—33 Z. Rubriciert, einfache rote Ini-

tialen, rote Uberschriften, die aber von Hand 2 niemals ansgefullt

sind; von Bl. 148T ab hort die Rnbricierung iiberhaupt auf, nur

ein paar rote Anfangsbuchstaben sind eingetragen. Beide Hande

gehoren dem 15. Jahrh. an, Hand 2 ist aber die altere von beiden,

jedoch bezieht sich die Jahreszahl 1352 am SchluG auf die Ab-
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fassungszeit des Werkes, nicht anf unsere Hs. Im alten geprefiten

Lederbande mit Holzdeckeln und einer Schliefie; auf dem Schnitt

rote Lederknopfchen zum Aufsuchen der einzelnen Stiicke. Die

zur Beklebung des Innendeckels verwandten beschriebenen Perga-

mentblatter sind abgelost. Bl. l
r

: Bit bocck hoert toe de Cruyf-

broede’n i Mariecreed

;

vgl. Bl. 160T : in den ivrede is dit bock ge-

fcrenen.

Sammlung mystischer Tractate und Collationen;
der Dialekt ist in den einzelnen Stiicken verschieden gefarbt, Stiick

1—3 sind westlich westfalisch mit starkem ostl.-nld. Einscblag, in

Stiick 4/5 bildet das Niederfrankische die Grundlage der Miscbung.

Stuck 1—3 sind Ubertragungen nld. Originale, Stiick 4—5 gehen

auf hd. Yorlagen zuriick.

1. Bl. 2r— 60r
: Joh. Ruesbroek, Von 12 Tugenden und

dem Sinn der hi. Schrift. Anf.: (rot) Hijr beghijnt dat boech

her Johas Ruefbroekes Van tiveelf doechde. van den fyn. der lielligher

fcrift. DJt boec leert va tivelf grade der doghede vri ivoe die ene

dogiiet cornet wte der andere. Die ier(le doghet is oetmoedicheit etc.

Der erste Abschnitt Van der oitmoedich

*

fangt auf derselben Seite

an: WAnt ivy va doghede fcryuS ivillen fo ijl ivael recht dat ivy an

die doghet begliyne ciaer crijtus vnfe getroive vrient an began vn lecgen

fe toe ene fundamente. Vn al hadde criflus alle dogheden volmaketliker

dan fe enyghe creature vmerrneer hebbe mach nochtant funderlincge

hadde he vercare oetmoedicheit etc. ScbluB: Want nye nyemdt oet-

modiger en was noch gehorecfamer dan he feluen. Die gclauet moet

(ijn vnde gebenedijt ewelike Amen. Deo gracias. Angehangt ist

Bl. 60r eine kurze Ermahnung: Een lerer fecht: Lieue broder wultu

ivael fterue fo leue ival .... vn vidherdejl daer an hent yn den eende.

Bl. 60T leer. — Eine rein nds. Hs. des Werks in Halberstadt hab

ich Bericht III, S. 239 beschrieben.

2. Bl. 61 r—88r
: Johan Brinckerincks Collacien. Anf.:

(rot) Hijr beghijnt die voerrede op fomighe fueillike Collacien eys paters

ghehiete ll Ja brick’yghes. (schwarz) Dyt is vcrgudclert tot den col-

lacien Heer johans brinckerynghes. den vnfe lieue h’e lieuet ivtgheleydet

va den arbeydelike flride defer iverlt vn is gheghaen den ivech des ghe-

meynen vleyfches . ... vp dat he mi vnfen lieue here vor vns bidden

wille dat uy dat holde vn doen moeten. daer he vns vake in fynB col-

lacien va te feggen plach vn te vermane. dat ivy vns folde pyne te

fterue der werlt vn der ivertlicheyt. dat ivy niet en ftae na rijcheyde.

mer arme hide tot vnfer ghefelfchap te beghere. Mer folde ghy noch

na cle rijke flaen vn nyet na da armen. fo tveer my lyeuer dat ghy
alle doet were, vn dat dyepeuene iveer een griideloes kolck. (rot) Die
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irfte collude, (schwarz) Bat herte der yungge ijs als een tafele dye

vnbefch’eue is. etc. Es sind im Ganzen 8 Collacien. Schlufi: Wante

dat een tcyke ys. den truce of der reden to wederftaen daer hoedet v

vmers vor. Et fic eft finis. Ygl. die Berieht III, S. 169 beigebrachte

Literatur; die Diisseldorfer Hs. stimmt an Umfang genaner mit

den mnld. Hss. bei Moll.

3. Bl. 88r—117r
: Johan Ruesbroek, Van den seuen

Trappen der mynnen. Anf.
:

(rot) Hijr begit dat boeck her.

Johns Ruefbroekes va den feue trappe der mynnen. GRacie vn dye

hellyghe anxt vnfes here fy myt vns alle. Al dat wt gade ghebare ys

verwynt dye icerlt fpreckt funte i°han etc. Schlufi Bl. 116T
: Byt ys

dat hoghefte dat men leuen vnde fterue. mytie (Bl. 11

7

r

)
vnde ghebruken

math yn ewygher falycheyt. Vnde fo wye v contrarie leert. dat ys

doerheyt. Byddet voer den ghenen dye dyt mytter ghenaden gades heft

ghedychtet vnde ghefcreuen vnde voer alle dy gliene dye et hoeren of

lefen. dat got vns gheue em feluen yn een ewych leuen Amen. Hijr

eendet dat bolceken van den graden der mynnen myt feuen trappen.

Deo gcias. Bl. 117v—120T leer. — Einen Anszng ans diesemWerk
erwahne ich miter Gaesdonk Nr. 6; vgl. ferner W. de Vreese,

Handscbriften von J. v. Ruesbroeks Werken II, S. 662.

4. Bl. 121r—156r
: Rulman Merswin, Buch von den

neon Felsen. Anf.: Alle menfchen mynfchen (sic!) neme defer

teenier leere wair myt ene andechtige gantfen ernft. Want ivie dit

bueck myt ernfte lefet of hoirt lefen bis to den eynd. die muet jieh

betere, hij en toil dan ivillens fterue den ewige doit etc. Die Vorrede

schliefit: Bat yerfte is. woe een mynfch gedwuge wart van gade dat

hij dit fchrijue mueft. Bat ander is. woe defen mynfche wonderlicke

dinge tcorde geapenbairt. Bat darde is. woe defen myfche words ge-

apenbairt der mynfchen gebreks. Bat vierde is. tooe hij fach ene grote

hoge berch myt nege velfen of fteenrudfen. Jnd op ygelicken wandele

crifte myfche ind omer die een.boue den andere bis op den berch.

Dann beginnt das eigentliche Buch: JN den name Jhefu crifti amen.

Bat gefchach to eenre tijt in ene aduente voer kerfnacht eenf'morges

vrue. dat een mynfch wart vermaynt va gade dat hij (ich infet ind

inkierden etc. Schlufi: Bit bueck wart begont in der vaften doe men

fchreef van der gaids geburde duyfent ind vierdehalfhondert ind twee

yair. Niemant en fal noch en darf wage doir wen got dit bueck ge-

fcreue heft .... Bair voir miff behuede die vader in der ewicheit Atnen.

Eine nd. Hs. des Werks in Hildesheim habe ich Berieht III, S. 211

beschrieben; sie ist inzwischen von Ph. Strauch, Zs. f. d. Philol.

Bd. 41 (1909) S. 18ff. naher zergliedert. Eine der Diisseldorfer

Hs. naher verwandte, aber am Schlufi unvollstandige Hs. ist Nr.
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3130 der v. Arnswaldtschen Hss. in Berlin, Bl. lr—58r
,

vgl. A.

Eeifferscheid, Nd. Jahrb. 9 (1883) S. 133 mit N. 4.

5. Bl. 157r—159r
: Erklarung des Paternosters. Anf.

:

SO trie dat pater nofler als hier na gefchreue fleet lefet myt andacht.

den fal uonderlick nutticheit dair vd home die verborge leget in den

tvonde ons Mene h’en Jhefu xpi .... Aldus gheet dat an PAter nofler

qui es in celis. Dat beduydt . . . . nv reft. Jnd bedinckt dat hij dijn

fader is etc. SchluB: al doir die hemelfche poirte der verkleerden

tvonden onff lieue here Jliefu crifti. Des ghun onff got die vader die

foen ind die heilige geeft Amen. — Bl. 159T—160T leer, bis auf die

oben erwahnte Besitzernotiz anf Bl. 160T .

Mscr. B 130: 80 + 123 Bl. Pap. in 4°, 1468 n. 1471. Bl. l
r

:

Dit biteck hoert toe huys in marienvrede den cruys bruederen.

1. Bl. 1—80: Die spiegel van der Jcerstenre geloeuen
.... gemact efi getagen ui Compendio sacre theologie en Sum vicioru

etc., gefcrene int iaer ons here Mcccc ende Ixviii. Mnld.
,

aber in

einem stark ostlichen Dialekte (ende, aber woe, foelden, on, om
[= earn, ei]). Ygl. Bericht I, S. 246; eine ndl. Hs. nocb in Brussel,

Kgl. Bibl. Nr. 2087.

2. Bl. 1—CXXIII neaer Zahlung: Die kruthoff der fielen

[= Areola anime] verfamet efi gefcreuen recht als een befunderen ivun-

neliclc gardelijn etc., int jaer Mcccclxxi. Die Sprache hat hier noch

ein paar nd. Elemente mehr (zuweilen gemacht).

Mscr. B 144: Pap. in 4°, von 1474. „Dit boeck hoert toe de

Cruyfbrode’n l Marievredeu .

Snso, Horologium eterne sapientie, mnld. (geldrisch ?),

mit dem Titel: Dat boeck der eiviger luyfheit. gefpreeck tuffchen der

trijfheit ende enen difcipel. Die Hs. . enthalt Bneh I va der eiviger

ivyfid mit xvij c~a., and Buch II, mit der Ars moriendi beginnend,

in 8 Capp. Ygl. Bericht I, S. 299 u. Eeifferscheid, Nd. Jahrb. 9

(1883) S. 132 N. 2.

Von etwas jiingerer Hand (Anf. 16. Jahrhs.) sind der Hs. auf
einer zweispaltig beschriebenen Seite einige kurze geistliche
Prosaspriiche in ndrh. Mundart angehangt. Anf. : Dat wort

Gotz is de ivijfheit ind dat leue in eme is hemel vd erd gemacht vd
all dat dair is gefchaffe de in dem ivord alley blijft de blyft in Gode
vnd Got in ym 2C) etc., u. a. : Dair fyt xxiij litters da mit ma fchrijft
al dat ma mit zunge fpre macli vd begrijffen able tzunge ind tcd$ alfo
fyt de gebot vd words Gotz ouer al fchrifte ind geiftlich leue \

eyn
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a b c mach ouch wal eyne gode vroicht geivaffe de de rechte flam noch

wurtzele niet en bekent alfo mach ouch eyn tnynfch geiftlich leue funder

fundement der worden Got

z

etc. Mere begyt dat fundamSt ab c etc.

Mscr. B 158: Pap. in 4°, von 1477. „Dit boeck hoert to de

Cruyfbrode’n in Marievreed % de herfpel va dygde by WefelT. Die

Hs. hangt eng mit B 144 zusammen: die Einbande, die Wasser-
zeichen des Papiers nnd die Mundart sind identisch; die Schrift

zeigt den gleichen Typus, der Rubricator von B 144 hat die Hs.

B 158 geschrieben, der Rubricator von B 158 dagegen ist ein

anderer.

Dialogi G-regorii, mnld. (geldrisch ?), mit dem Titel: l)ia-

logus dat is twier menfchen callinghe alfe des hellighen pawes Gre-

gorius ende fijns dyaken Petri, Boeck I—TV. AmEnde: Hyer eyndet

(ick Byalogus gregorij jnt jaer ons heren Mcccc en Ixxvij. Eine nd.

Hs. von 1474 in Oldenburg, vgl. Bericht I, S. 86 ; ein ndrh. Bruch-

stuck aus der Berliner Sammelmappe deutscher Fragmente (MGF.
923, Nr. 6) hat W. Scheel, Festgabe fur Weinhold S. 36 f. nnd
75—77 publiciert.

Abt. C : Martyrologien, Leben der Heiligen, Legenden, geistliche Ordens-

sachen, Ritualien.

Mscr. C 17: Pap. (mit vielen Pergbll. dazwischen) in 4°,

15. Jahrh. Friiher Kreuzbruder zu Marienvreede.

Leben Jesu in einer ostlich-nld., nach dem Nd. hinneigenden

Mundart (ende, niet, te, aber stets vnfe, vmme etc.). Anf. : Bier be-

ghint dat leue vnfes here Jhefu xpi. Een ander fundament en mach
nema fette dan dat ghefet is dat is crift9 ihcf<) etc. Vgl. Bericht III,

S. 104.

Mscr. C 20: 247 Bl. Pap. in Folio, zweispaltig. Bl. 25—124

rot foliiert als j—C. Hinter Bl. 143 sind 5 leere Bll., hinter Bl.

183 5 Bll., und hinter Bl. 236 2 Bll. herausgeschnitten. Die Schlufi-

lage Bl. 237 IF. ist jetzt restauriert, von dem hinter Bl. 247 feh-

lenden SehluBblatt ist keine Spur mehr vorhanden. Bei den An-
fangen von Stuck 1—5 der Hs. treffen stets Lagenanfang, Wechsel
des Wasserzeichens und des Schreibers zusammen. Auch Bl. 223r

,

wo Stuck 6 beginnt, zeigt Wechsel des Schreibers und war ur-

spriinglich Lagenanfang, denn Bl. 221/2 sind naehtraglich vorge-

bunden, die entsprechenden Doppelblatter hinter Bl. 236 sind her-

ausgeschnitten; dagegen wechselt das Wasserzeichen Bl. 223 nicht.

Stuck 7 endlich, Bl. 237 fF., zeigt Wechsel des Wasserzeichens und
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Lagenanfang, aber die Hand von Stuck 6 bleibt. Daraus und aus

der Verwandtschaft der verschiedenen Wasserzeichen der Hs. unter

sich ergiebt sich, daB die 6 Hefte, aus denen die Hs. besteht, nnge-

fahr gleichzeitig am selben Ort entstanden sein werden. Um so

bemerkenswerter ist das Scbwanken der dialektischen Form, die bei

jedem einzelnen Stuck angegeben wird. Alle Hande schreiben eine

saubere, sehone Buchschrift, Hand 2 macbt kleinere Bucbstaben,

Hand 4 neigt etwas nacb der Cursive hin. 33—35 Z. auf der

Seite. — Die Rubricierung zeigt in alien Stricken rote Strichelchen,

Uberschriften und einfacbe Anfangsbncbstaben (die in Stuck 3 stets

blau). Hand 2 bat aucb rote Punkte, Rubriken und rot unter-

strichene Stellen im Texte. GroBere Initialen Bl. 1” (rot auf

grun-weiB-schwarzem Grunde), Bl. 25" (rot auf einfacher Feder-

zeichnung; ebenso Bl. 185". 186". 191 rb
. 196yb

), Bl. 125" (blau-rot),

Bl. 144" (Yersucb die Initiale mit der Feder auszufiillen). — In

braunem Lederbande mit Holzdeckeln; die Pressung besteht aus

lauter Quadraten mit dem rechts blickenden Reichsadler. Die

beiden Spangen sind abgerissen. Bl. lr (von einer Hand des 17./18.

Jahrhs.): ffrurh Cappuccinorum Essendiensium. 1464; vgl. Bl. 23yb .

Sammlung nd. Legenden.

1. Bl. 1"—23yb
: Legende von St. Ursula und ihren

11000 Jungfrauen. Der Dialekt ist siidwestl. Westfiilisch mit

nld. Anklangen (ende, daneben vnde und hide; aber stets nicht). Anf.

:

(rot) Hijr beyynt dye legende va den xi dufent megden Wo fie ver-

gadert icorden. ende dar na gemartelt Eirjle va de oirfgrunge Sante

vrfulen ende oirrer heiliger dogentlxker wandelingen. (schwarz) JN
den iaren na der hemeluart vnfes heren Jhefu xpi Ende do men fchrieff

CC. en xxxviij Jaere Do teas in brytanien lande ey eonynclc genomet

Maurus etc. SchluB: in dat ouerfle Jhernfalem. daer fey nu vro-

lichen fich verurouwen Erl regnieren myt goede .... heiligen geifle

Amen. Deo ycias. — Defe legende hoirt int fujleren huis to hetwich

bynen Effen '). — En is gefcreue int Jair onf he’n Mcccclxiiij. des

andere dages na S’ bartholomeg. bidt vor de fcriuer. — Bl. 24r leer,

Bl. 24y eine fliichtige Zeichnung, wohl des 17. Jahrhs. (vgl. Bl.

184r u. 236y
), einen schreitenden Krieger darstellend.

2. Bl. 25"—124yb : Stuck aus dem Sommerteil des Pas-
sionals aller Heiligen, vom 25. Juli (Jacobus major) bis zum
14. Sept. (Joh. Chrysostomus). Der Dialekt ist viel mehr mnld.

1) Uber dies Schwesternhaus vgl. Beitr. z. Gesch. von Stadt u. Stift Essen,
Heft 9 (1886) S. 12 £f.
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als in Stuck 1 (er hat auch niet, onfe etc.-). Anf. : Bye bedudingbe

des names (!). BJe apoftel funte iacob was ghebeiten zebedeus ende

iacob iohas broder. ende bonarges dats een kynt des donreflages etc.

SchluB : Bits al gbetogben wt byftoria tripertita Jnt Jaer ons heren

ccc. Ixxx. foe fierf by. Dann die Subscripts : Bijt boec hoert te bet-

tvich int [after buys bynen Effen. gheeyndet op. xi M Jufern auent

Jnt Jar ons be'n . M. cccc. lix. deo gracias. — bydt vordS fcJJu.

3. Bl. 125™—143rb
: Legende des hi. Antonius, aus der

groBeren Legende dieses Heiligen genommen, die Alfoncius 1342

aus dem Lateinischen iibersetzt hatte. Mundart wie Stuck 2.

Anf.
:

(rot) Bat is die hijjlorie fante Anthonius van den jlrijcke

die om die boefe gee/l gem bereit bad, o dar mede toe bedriegen.

(schwarz) Bie helighe man Alfoncius een Cappelaen die apenbairt ons

myt groiter begerten etc. Absatz 2 beg.: Boe (lies Toe) eren ons

lieue here Jhm xpm foe begynt he een wonderlike legende die broder

Alfoncius van der predicker orden van den latyn in duytfche gefat

beuet. Jn den Jaere onfes here M° ccc xlij wtgename van fynre groiter

en langer legenden etc. SchluB: Bat be voer ivair mach bapen an

gade dat be vercrijgen fal in teat noeden be is Bes gone vns die

vader . . . te gader en die belige vader funte Anthonyus Amen. Got

fij gelauet altijt.

4. Bl. 143Tb—183Tb
: Fortsetzung des Passionals aller Hei-

ligen von Stuck 2, zeitlich unmittelbar anschlieBend
;

sie beg. mit

St. Cornelius Papa (14. Sept.) und geht bis Thais (8. Okt.). Dialekt

wie Stuck 2. Anf. : Van de name corneli9 . COrnelius bedudet ver-

jt&nde. want be verftont ende verjlaende fo behielt by dye befnidingen

van ouerulodycbeyden etc. SchluB
: fo leyfde fy xv dagbe dar na en

fy ftarf in vreden. Bl. 184r grofie Federzeichnung des 17. Jahrhs.:

Christas mit einem Reichsapfel und dem Kreuze darauf, oben anf

einem Spruchbande: Ego sum via veritas et vita. Bl. 184T leer.

5. Bl. 185™—222rb (von einer etwas jiingeren Hand, schlechter

geschrieben) : Anfang des Winterteils des Passionals, von

St. Andreas (30. Nov.) bis Mariae Empfangnis (8. Dec.). Dialekt

nicht mnld., sondern ndrh. (mehr ind als ende ; neit, zuweilen so,

das gegen Ende zu haufiger wird). Anf.: (rot) Hyr begynnet dat

paffenael van den beyligen die daer content jn der aduente en in den

wijtter (!) Jtem die voer rede van defen boecke dat eerfte Ende daer

na van der Aduent. (schwarz) Lange tijt byn ick vfucht getvejl en

feer gebeden om tet de latyne in dnytz toe maeken eyn hoick dat man
latyna beifebet aures (!) Bat bedudet in duitfeben gulden legenda Off

dat paffxonael etc. SchluB : eft geleit so icerden tso der ewiger vrouden
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des paradijfes dat ons vcrleen onfe here ihefus xpus ir [on. Ame.

Bl. 222t leer.

6. BL 223”—236rb
: Legende des hi. Mathias (24. Febr.).

Der Dialekt geht sehr ins Ndrh., ja sogar Hd. iiber. Anf. : Van

fante Mathias dem heilge apoftele onfes heren ihefu xpi. MAthias de

gloriofe apoftel onfes heren ihu xpi teas geboren van dem edelen ge-

flechte Judu (!) etc. Bl. 229 r leer. SehluB Bl. 236”: (rot) Win diefe

legende wt Juedfcher fprachen ouergefat is to lattyne. (schwarz) EJn
abt geheyten Lodewich to thrier in Sante Eucharius hirhen die nu

fante Mathias munfter heitet fchreyff eyme van fynen moenchen der to

rome ftoynt
,

dat he fante Mathias leuen foilde breyder jnd meirre

fchryuen xct der Jueden boich der verdoymden .... Ende die moench

geheyten Lambertus eyn dyache fchryuet dat (Bl. 236rl
) he dat ge-

trouwelichen gedayn hebbe letter juedfcher fpraichen in lattyne oner

gefat hebbe myt eyns Joeden hidpe die eme die fpraiche bedude ....

Die Myrachel en heeft he oech neit ict den Joedfchen boich gefchryuen

Amen. Bl. 236T wieder eine Federzeichnung des 17. Jahrhs. : ein

gewappneter Reiter in Bewegung.
7. Bl. 237”—247”: Vermischte Legenden; der Dialekt

enthalt wieder mehr mnld. Bestandteile.

a) Bl. 237”—241”: Van deme heilgen Mane Sate Joijl (13. Dec.

;

vgl. Potthast II, S. 1406 : Vita s. Jndoci . . . auctore Florentio ab-

bate Britanno [1015]). Eloirencius van der gotlicher barmherticheit

Eyn oniverdich abt ende dat gantze cement fante Joeftes op deme meer

Schryuent alien gelouuygen mynfehen der moder der heilger hirhen en

befunder den myt broedere fante Joeftes des confefforen die ivoenachtich

fynt durch alle de conynchriche van vranchriche en van duytfche lande

Selicheit lyues en [Helen . . . Sijn wij to rade worden uwer ynicheit to

fchryae yet iverdiges van fante Joi/te dem edelen gloriofen confeffoir

etc. SchluB : en na diefem leuen fal he v beholden in ewiger glorie

Amen.

b) Bl. 241”—245ri
: Van fante gregori0 vp de mer (12. Marz, es

ist die Legende von G r e g o r i u s anf demSteine, aber in reiner
Prosa, anch die paar Verse am Ende haben nichts mit Hartmanns
Gedicht zu tun). ID was eyn edel man en teas eyn greue to aqui-
tanien etc. SchloB: Ende die heilige hirhe regierde hey do en dar
na fijn moder obfoluierde Ende alfus hemel en ercle myt fyme heyligen
leuen tzierde Dat en leiffde wijff noch ma her na dat hie in dat eivige

leuen quam Des helpe ons alien famen die eivige voder Amen.
c) Bl. 245rb 247”: Van deme feligen iventselae (28. Sept.).

DE falige iventzelao was geboren van edelem geflechte etc. SehluB

:

en fatte dar yne dat icerdige heiltum des faligen wentzelaus dair got
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(lurch wirckde vyl myrakel to eiren deme gloriofen merteler xpi Amen.

Bl. 247,b leer.

Mscr. C 21: Pap. 4°, 1476; am Anf. fehlen einige Bll. Leben
des hi. Augustin, mnld. A. E. : Hier eendet dot leue ende le-

gende des hoge leerres eii auerheilige biffchops feus Auguftynus. Ge-

fchreue en geeyndet int Jair ons here M° cccc0 ende Ixxvi ®.

Mscr. C 22: 11 + 190 Bl. Pap. in 4°. Hinter Bl. 187 ist ein

Bl. herausgerissen, hinter Bl. 122 eins verworfen. Wasserzeichen-

wechsel Bl. 57. 105. (171). Zweispaltig, ea. 25—28 Z. Von ver-

schiedenen, sehr haufig wechselnden Handen des 15. Jahrhs. gleich-

zeitig geschrieben, Buchschrift und Cnrsive wechseln fortwahrend.

Rubricator I (kraftige schone Hand) hat die roten Uberschriften

bis Bl. 48r geschrieben, dann werden sie von anderer Hand mit

etwas groBeren Lettern schwarz ausgefiillt. Erst Bl. 59rb tritt

Rubricator H ein; von Bl. 106cb ab horen die roten Uberschriften

ganz auf, meistens werden von da ab die Capitel-Uberschriften nur

rot unterstrichen, seltener sind sie iiberhaupt nicht ausgefiillt. Die

einfachen roten Anfangsbuchstaben stammen bis Bl. 72v von Rubr. I.

Rote Strichelchen und rot unterstrichene Stellen gehen dnrch die

ganze Hs., erst von Bl. 179T an wird die Rubricierung sehr spar-

lich, ganze Seiten lang fehlt sie vollig. In braunem gepreBtem

Lederband mit Holzdeckeln, der Hinterdeckel ist durchgebrochen

;

als Pressung ist ein rechts blickender Adler und ein Fliigeldrache

verwandt. Die beiden SchlieBen sind verloren. — Bl. lr oben von

spaterer Hand die sehr verwischte Besitzernotiz aus Marienvreed:

fervio Conuentui B. M. Pads ord. f. Cruds.

Von St. Franciseus’ Gresellen, und verwandte Stiicke.

Der Dialekt ist sehr schwankend, es scheint eine nld. Vorlage von
nd. Schreibern bearbeitet zu sein.

1. Bl. l ra—83ri
: (rot) Hijr fynt de name in jante fracife9 ge-

felle dy irft va hem gerope weren to den oirde en rort an wo fie be-

gunen een geyjlelick leuen. (schwarz) Die ierfte ram em vas fran-

eyfeus /'clue van gade gheropen etc. Dieser erste Absatz zahlt nur

kurz die Namen der 13 Jiinger auf. Absatz 2 beg. Bl. l rb
: TO

den irften fuldy veten dat die hillighe man finite franeyfeus fer ghe-

liclc teas in vele punten onfen lieuen here Him xphi etc. Fiir den

Dialekt vgl. noch Bl. 2ra
: Doc funte franci(f)cus die icerlt voder en

moder vrynde eft mage vnd van alle dynge der icerlt die om liynderen

mochte to den volcomenen leuen aide noch gode dynde inden werltlicke

hahitte usw.
;
spater nur noch aide, ebenso wechselt nyt mit nycht.

Kgl. Ges. d, Wiss. Nachrichten. Philolog.-hist. Klasse, 1913. Beiheft. 7
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2. Bl. 83ra (Mitte)—91 Tb
: Ausspriiche des Bruders Egi-

dius. Anf.
:

(rot) Hir begynne fomyghe tcordekyn die Broder egy-

dyus plach to feggen to fyne bruderen vn begynt aldus (schwarz) DJe

genade gades vn dogede fyn recht als eyn tedder vn eyn tceg in den

hemel mede to clinmien etc. SchluB: fyn orber pynt to treken.

3. Bl. 91Tb—141 rb
: Spiegel der Yollkommenheit. Anf.:

(rot) Hir begynt een fpygel der volcomenheit dar der mynre bruder

jlaet in begune is . . . (schwarz) DJt icerke is vgaclert to fomiyen

olden legenden die finite francifcus gefellen in dire hande jlede fchreuen.

eft fclirijuen deden etc.

4. Bl. 141rb—163ra
: Hyr begynne (Bl. 141va

) fomige ivonderlike

tvercke die finite francifcus vn fyne ierfte gefelle decle etc.

5. Bl. 163ra—175ra
: B ruder Egidius’ Worte von Ver-

schmahnng der Welt. Anf.: Broder Egidius woirde vd ver-

fmanyffe der werlt. I)E den mefche die fyn herte vn fyn begerte vn

fyne crachte in ertfche clyngen fettet etc. SchluB: tegen dot Held van

cynre ylorificierder zielen. Hijr eyndet fomige nutte ivoerdekens die

brod’ Egidius plach to feggene.

6. Bl. 175ra—182ra
: Verschiedene Exempla und lehrhafte Ab-

satze, a. E. mit einer Art Subscriptio fiir Stuck 1—6, vgl. Bl. 182ra

:

den leuendige ivarachtige got altit te anbeden vn toe fchomven. Hir

endet icerke vn icorde ens dels van fonte franeyfeus vn fyne irfle bru-

dere. Hir volget nae woe he verheuen wart
,

in 8 Lexen. SchluB

Bl. 187ra
: ene fij ere ende ylorie die dat wrachte van eue to eue ame.

Best der Hs. leer.

Die Hs. stimmt am Genauesten mit der nld. v. Amswaldtschen

Hs. Nr. 3135 in gr. 8°, die A. Reifferscheid, Nd. Jahrb. Bd. 10

(1884) S. 6f. beschrieben hat und die sich jetzt anf der Kgl. Bibl.

zu Berlin befindet; doch scheint der Berliner Hs. Stuck 3 der

Dusseldorfer zu fehlen. Dieser Spygel der volcomenheit ist dagegen

sicher vorhanden in der ersten nld. Handschrift der Maatscbappij

zu Leiden, die Reifferscheid S. 6 N. 3 nennt. Yon den nd. Hss.

der Franciscuslegende, die ich Bericht I, S. 124 angefiihrt habe,

sind wohl nur die Hamburger und die unter 3) aufgefuhrte Ber-

liner Hs. mit der Dusseldorfer naher verwandt; wahrend die Stutt-

garter und die beiden Wolfenbiittler (Helmst. 761 n. 721) ein

anderes Werk enthalten, eine Ubersetzung des „ Speculum vitae

S. Francisci et sociorum eius“, vgl. Reifferscheid a. a. 0. Dazu
kommt jetzt noch die unten beschriebene Trierer Hs. — Die s. g.

„Goldenen Worte des Egidius “ kommen auch allein vor, vgl. Be-

richt III, S. 239 und W. de Vreese, Handsehriften van J. van
Ruusbroec’s Werken I, S. 438.
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Mser. C 23: Pap. in Folio, 15. Jh. „Dit boeck hoert to den

Cruyfbrodfn t Marievrede. En is gefcreue va broder Goert Rameker.

ey donaet des guet^
a

.

Passional, in ostl.-nld. Mnndart. Anf. : Hijr begynt dat

fOmerfluck va den paffionael der hellighen Ende ten irften van den

Tween hellighe mertelers Johane en paulo. Am Schlusse defekt.

Mscr. C 24: Pap. in 4°, 1462. A. E. : Jtem dit boeck heft ge-

geuen de Crny/fbruede’n jn marievrede Die Eerbair Jonfrou liefmoet

va fchonenborne tvedue des eerb'n Dericks van lietterfclieyt etc.

Marcus von der Lyndawe, Die hyflorie der kinder va

yfrahel, woe fi doer die icoefli) toegen ut egipte Daer mede werde in-

getaqen die x. gebade en fvjn fe’ merkelick. Mnld. Vgl. Bericht I,

S. 124; tH, S. 205; Nd. Jb. 10 (1884), S. 21 u. 11 (1885), S. 106;

de Yreese, Hss. van J. v. Rnusbroec’s Werken II 1, S. 488 N. 2.

Mscr. C 25: Pap. in Folio, 15. Jh. „Dit boeck hoert toe den

Gruyfbroedere in Marievreed“ . Dialekt ostl.-nld.

1. Die rpilfteteni/fe ons heren . . . als Nycodems befchrijft. 2. My-

rakulen encle exempelen van der gloriofer ende konyncklicker mod.er

ende viaget Marien, van biffcopen ,
moindren, ridders ende anderen.

3. Die fermonen [ante Auguftinus des bi/fcops tot den broederen in

der u'oeflenyen. 4. Die hijl&rie van Barlaam ende Josaphat, feir fu-

verlick als Johannes Damafcenus befchrijft. Zwischen diesen im hsl.

Katalog aufgezahlten Stiicken noch mehrere einzelne Predigten

und ein Leben der hi. Jungfrau Maria.

Mscr. C 66 und C 71: 456 u. 555 Bl. Pap. in 8°, urn 1520

von derselben Hand in einer steifen, der Buchschrift zuneigenden

Cursive geschrieben. Die beiden Bande gehoren aufs Engste zu-

sammen und bilden nur einWerk, ein Brevier nebst angehangtem

Lectionar; das zugehorige Psalterinm, das in einem besonderen

Bande voraufgegangen war, fehlt jetzt. Ich unterscheide im Fol-

genden die beiden erhaltenen Bande als A und B. B enthalt den

Winterteil, A den Sommerteil; eine ganz andere Anordnung bat

dagegen die alte Foliierung der beiden Hss. und die ebenfalls alte

Lagenbezeichnung im Sinn, sie trennt Winter- und Sommerteil

nicht, sondem richtet sich ausschliefilich nach den Teilen des Bre-

viers und des Lectionars. Danach gliedert sich der Inhalt der

beiden Bande folgendermafien

:

B I = Bl. 1— 97 [alt ccxxix—cccxxxvj] = Lage a—h.

A I = Bl. 17—113 [cccxxxvj—ccccxxix] = i—q.
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B II = Bl. 123— 158 [ccccxxx— cccclxiiij] = v, w, u.

A III = Bl. 126—198 [cccclxv—ccccc; f3 j—/j xxxv\ = r,f,s,t,x, y.

B III = Bl. 159—862 [fjxxxvj (im)—xxxrj (736)] = a-q, v.

A IV = Bl. 199—260 [/j xxxvj (736)—Ixxxxvj (796)] = r, /', s, t, «.

B IV = Bl. 363-435 \fj Ixxxxvij (797)—Ixviij (868)] = x, aa—ee.

AY = Bl. 261—336 [/j Ixix (869)—xliiij (944)] = ff—mm.

BY = Bl. 436—555 [fjxlc (945)—/j Ixiiij (1064)] — n—q, v, r, j\

A II = Bl. 114—125 [fa Ixv (1065)—fj Ixxvj (1076)] = x. [s, t, it.

A VI = Bl. 337—433 [/j Ixxvij (1077)—Ixxij (1172) = y, j, z, l, E,

[ft,
f>, u.

Ubrig bleiben also nur von A Bl. 1—16, das Kalendarinm,

und die leeren, stark durcli Moder beschadigten
,

Bl. 434—456,

• beide Stiicke sind unbezeichnet geblieben. B Bl. 98—122 dagegen

haben zwar eine Lagenzahlung — p, q, aber keine Blattzahlung

;

sie bilden ein Duplum zu A I Bl. 78 ff. und sind deshalb ausge-

schaltet.

Die Blatt- und Lagenbezeichnung, wie ich sie eben tabellarisch

dargestellt habe, erscbliefit folgende Gliederong des Inhalts:

I. Breviarium (enth. die Capitula, Responsoria, Versus, Ymni
u. Collecten):

1. De tempore — B I Winterteil, A I Sommerteil.

2. Commune sanctorum = SchluBteil von A I (Bl. 74 ff.).

3. Proprium sanctorum = B II Winter, A III (Schluli

des Winters und) Sommer.
II. Lectionarium

:

1. Lectiones in der 1. und 2. Nocturn = B III Winter,

A IY Sommer.

2. Lectiones dominicales (de tempore) = B IV Winter,

A V Sommer.

3. Lectiones de sanctis:

a) Commune de sanctis = B Y (Teil 1).

b) Proprium de sanctis = B Y (Teil 2, Bl. 527 v
ff.)

Winter, A II + A VI Sommer.

Die Ausstattung der beiden Bande ist gleich. Die Rubricierung
besteht aus Strichelchen

,
einfaclien roten Anfangsbuehstaben und

zahlreichen roten Uberschriften. Rot sind auch die Bezeichnungen
Cap, B[»i, v, yt)i9, Coll’ etc. geschrieben. Viele Uberschriften
sind auch nur rot unterstrichen, so besonders die langeren An-
weisungen praktischer Art. Ein groBerer roter Anfangsbuch-
stabe nur B Bl. 194T

,
eine groBere mehrfarbige Initiale nur B

Bl. l r (blau auf rotem Grunde). Der Einband ist bei beiden Hss.
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ein geprefiter branner Lederband mit Holzdeckeln, yon B ist der

Riicken und eine Schliefie verloren, von A beide SehlieBen. Die

Pressnng difFeriert etwas: B hat nur den rechts bliekenden Adler

im randen Medaillon, A daneben das Kreuzeslamm mit der Fahne
und den Pelikan. Die Pressnng ist bei A sehr roh ausgefuhrt.

Die Sprache der Hss. ist ein Nd. von stark westlichem Charakter;

sie zeigt auBerordentlich viele Dehnungs-e (oe, ue, ae) anch vith
;

vnde, seltener ende; onfe, selten vnfe ; vp, selten op; nicht, daneben

neyt und sogar neycht.

A beginnt mit einem Kalender Bl. 2r (Bl. 1 leer)—llr
;
- Bl.

llr—12t : Anweisungen fiir das Anffinden des Sonntagsbuchstabens,

der goldenen Zahl etc., fiir die Jahre Mcccccxx— (15)48. Bl. 12T—
16y : Nachtrag der Schreiberin fiir das Osterbrevier. Bl. 17r beg.:

(rot) to de gethyden. cccxxxvj. Jm viij dag va pafche. (schwarz)

Ghenoeme hebbe fy myne here eti nicht en iceyt jcJc waer fie one ghe-

lecht hebbe etc.

B Bl. l r beg.: (rot) Jn der Aduent ons here to d' erfte vs an.

Here dyn rych is eyn ryck alle der werlde etc.

Mscr. C 73: 238 Bl. Perg. (Bl. 228-238 Pap.) in 12°, 15.

Jahrh. Yon 3 Handen, Hand 1 Buchschrift, Hand 2 Cursive (Bl.

90r—143T
. 179r—185t), Hand 3 schlechte Buchschrift (Bl. 228r—

238T). 14 Z. Rubriciert: Strichelchen und rot unterstrichene

Worter, rote Uberschriften und einfache Anfangsbuchstaben. In

sehr beschadigtem Lederband mit Holzdeckeln, die eine von zwei

SchlieBen erhalten.

Lat.-ndrh. Gebetbuch.
Bl. lr

: Jncipiut Septem pfalt de Sacta ma’ia dna nra, lat. Bl.

9r—28r
: ndrh. Gebete an Maria, Anf.: (rot) He begynet ey Jn-

nych gebet aa vnfer leu vrue. (schwarz) WJlch mynfch dit nauol-

gede gebet vnff leuer vrauwe fprich tzo loeue ind tzo eren de macht

vnf) leuer vrauwe ey angeneyme deynft doy etc. Bl. 29r—33r
: JDijt

ijs ey rofen koirfge ua vnfer leu vrauwe ind me ukrycht ey

beide etc., ein grofitenteils lat. Gebet. Nd. sind im Folgenden noch

Bl. 33T—57r
. 95v—1067

. 1127—1437
. 157y—1717

. 186r-207r
. 21

1

T—
214r

;
ihr Inhalt ist ohne weiteres Interesse, ich fiihre nur noch

an: Bl. 103T
: Dys na volgede fynt genmne vyf fufV hiltegardus buchen

Jnd ma, fal fy eine myfcM i fy ore fpreche. wane hey t ffued’ noit is

(= Sterbegebet). Bl. 137r—143T : J)yt ys der afflais der hilg’ ftede

va JhrVm. DE eirfle flat is des rychters huyf etc., am SchluB un-

vollstandig, hinter Bl. 143 ist ein Blatt herausgerissen. Bl. 186r
ff.

:
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Sent Anne Rofekrentzge. Bl. 201r—202r
: Reimgebet an

St. Anna, Verse nieht abgesetzt, rote Reimpnnkte:

Got grotze dich Anna koyckyne d’ goidich*

bis mir artner fud'
l
s m it dyre hulpe bereit etc. 22 Z.

Schlufi : du bys eyn konyckyne in de oujlen troyn. Amen.

Bl. 109t das lat. Original eines nd. haufig vorkommenden Gebet-

cbens (vgl. Bericbt III, S. 35): 0 nuda humanitas etc., daran an-

schliefiend : orb bti Gregorij ppe de qmq3 vidneriby Jh’u xfn beg.

:

A Ve dext'a mam xpi pforata plaga trijti etc., in 5 dnrchgereimten

Strophen.

Mscr. C 75: Perg. in 12°, 15. Jahrh. Nld. Brevier mit

Kalendarium.

Mscr. C 93: 1 + 220 Bl. Pap. in 4°, 15. Jh. Der Band zer-

fallt in mehrere Einzelhefte, die in naherer Beziehung zu einigen

anderen Hss. der Diisseldorfer Bibliothek stehen. Hand 1, von

der Bl. 1—24 (mit der Subscripts 1463) n. Bl. 165—187 herriihren,

bat auch die ganze Hs. C 24 (von 1462) geschrieben. Hand 4

(== Bl. 83—138) bat 1450 die Reisebeschreibung Ludolfs von Sud-

heim in B 112 (vgl. oben S. 89) geschrieben. Dieser Schreiber

nennt sich auch bier Bl. 137T in einer ausfuhrlichen Subscriptio

Amt van vorfchelen ;
derselbe Arnold v. Vorschelen in Borken hat

aber auch die Hs. B 7 (Fasciculus de dictis multorum doctorum

secundum ordinem alphabeti [Katalog]) geschrieben. Hand 5 end-

lich (= Bl. 139—164 u. 188—219) ist die alteste Hand des Bandes,

sie gehort noch dem Anfange des 15. Jahrhs. an, und von ihr

riihrt Bl. 109r—161r der Hs. B 112 her. Die nur in unserer Hs.

vorkommenden Schreiber sind Hand 2 (= Bl. 25r—80ra
) von 1455

und Hand 3, die nur Bl. SO11”—80Yb beschrieben hat und eine aus-

gesprochene Nachtragshand ist. Die Mundart scheidet besonders

die rein nld. Hand 1 von der westfalisehen des Arnt van Vor-
schelen (Hand 4) ;

trotzdem spricht die Identitat des Wasserzeichens

dieser beiden Teile der Hs. dafiir, dab sie an demselben Orte ent-

standen sind. Hand 2 und Hand 6 haben nfr. Ubergangsmund-
arten, deren Mischungsverhaltnis aber verschieden ist

;
auch in den

Wasserzeichen gehen Hand 2 und Hand 5 enger zusammen. Bis

auf Hand 3 ist der ganze Band rubriciert: Strichelchen, rote An-
fangsbuchstaben und rot unterstrichene Worter. Rote Uberschriften

haben nur Hand 2 und 4 haufiger, Hand 5 nur in dem Gedichte.

Am reichsten hat Hand 4 rubriciert, hier auch grofiere rote Ini-

tialen, auf federgezeichnetem Grrmde mit Tierfiguren, Gesichtern
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u. a., und mit Randleisten, vgl. Bl. 8&r (Esel), 83r (Gesicht Oliristi,

dasselbe 131 r

), 91 r (Blumen), 123 r (Drache) u. o. — Bl. 1—80 sind

zweispaltig beschrieben : die Zeilenzahl schwankt bei Hand 1. 2. 4

zwischen 27—30 Z., Hand 3 scbreibt viel enger (40 Z.), Hand 5 hat

znerst 33—34 Z., in dem Gediehte 38—44 sehr breite Zeilen. In

gnt erhaltenem (renoviertem ?) Lederbande mit Holzdeckeln n. mit

einer SchlieBe. Aus Kloster Marienvreede.

Sammlung asketischer Tractate in ndl. u. nd. Sprache.

Bl. Ir ein Register von der Hand eines Marienvreeder Bibliothekars

aus dem Anfang des 16. Jahrbs.; diese Hand, die in vielen Hss.

aus Marienvreede wiederkehrt (vgl. z. B. oben B 112), hat auch

im Innern nnserer Hs. ofter die fehlenden Titel nachgetragen nnd

sonstige Correkturen eingefiigt. Ich bezeichne diese Titel, die

z. T. von der Mundart de3 Textes stark abweichen, durch ein zu-

gefiigtes (M).

1. Bl. l ra—24Ta
: Passionsbericht nach den Offenbarungen

der hi. Birgitta, nld. Anf.
:
(rot) Hier begint die paffie die onfe

lieue lie felue apenbaerden der heilger vromce Sute brigitta. (schwarz)

WAt mach ic ['preke wat my fiele is bedrueft totter doit etc. SchluB

Bl. 24rk
: Hier ome iverden fij verdoemt (Bl. 24va

) Daer ons god alls

voer behueden mote Ante. — Scriptu ano dni M°cccc°lxiij. — Eine

nds. Hs. des Werks (Berlin, Kgl. Bibl., v. Amswaldt Nr. 3133)

beschreibt A. Reifferscheid, Nd. Jahrb. 9 (1883) S. 134f.
;

er er-

wahnt N. 9 auch 3 nld. Hss. in Brussel.

2. Bl. 25 ra— 80ra
: Van vierderhande oefenynghen der

zielen. Anf.: Hijr beghijnt die voerrede va de boeck gehiete. datbeelde

des leeues. thacldede vci vierd’hade oefenyghe d’ ziels (31). Der Text

selbst hat zwar end, ende
,

niet, aber vnfe, vm, vp nnd fast stets

ich, das orthographische Dehnnngs-e wird wenig verwandt
;
er beg.

:

IHefas xpus vnfe leue beholder fprecht Jcli byn gecome eyn vuer to

fenden in d’ eerden End wat wil ik anders dan id berne etc. Das

Stuck entwickelt sich zu einem Gesprach zwischen der Seele und

dem Menschen. SchluB Bl. 79Ta : comet lollert ofte vrigeejl dar in

to lefen of hors lefen jij folle vinden dar fe om mede pine to behelpen

end oer fenyn vter blome foken . . . (Bl. 79,b
) End vine vnfen leiue

her fo bidt vor my arme vnfelighe de monyes name vntfangen liebn

mer leid’ noch nye moniclic en leefde Hat ic noch den [chin den ic

drage inwerdiger veruullen moet en (Bl. 80ra
) myt v alien hijr de

grade vnfes hen en na ewige gVe mote verigen Des vns gunne de

vad ’
. . . een ivaer god Ame. — 2

c e finis d’o laus 2 gloria trinis. —
(rot) Anno dm m°cccc Iv feta 5ia

pg feflu pafehe. Eine nds. Hs. der

Trierer Dombibl. (Nr. 64), der der Prolog fehlt, bespreche ich
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weiter unten
;

zahlreiehe (meist nld.) Hss. des Werks, darunter

auch die Dusseldorfer a. Trierer, verzeichnet W. de Vreese, Hand-

sckriften van Jan v. Rnnsbroec’s Werken I, S. 269 u. 879.

3. Bl. 80rb—80vb
: Anfang einer nld. Predigt an geistliche

Briider iiber Deuteronom. 32, 29: Och of fe fmaectten en verftode en

die leejlen dyngen voer fegen. Anf.
: [0] Aire liefte broed’ ivat try

f\jn yn tvecli defer vallender werlt ende onfe dage voir by liden als

die fcheem der funnen etc., sie brieht in einer der fortwahrenden

Wiederholungen der Themaworte ab. Bl. 81—82 leer.

4. Bl. 83r—138r
: Erklarung des Paternosters, nd. Titel:

Die glofe opt Pat'nofi' {M.). Anf. des Textes: UAder onfer die da

byft in den hemelen . . . (Text des V.U.s), dann: OAdonay geioeldige

here got vader Jck bidde dy mit opgerecten handen mit betvegeden

herten vn mit bedroefden ogen . . . Dattn my van dvjnre vorft lectien

dijns Tcindes gedichte ychtefwat genes to fpreken vn to fcryuen etc.

Die Erklarung faBt die 7 Bitten des Y.U.s als 7 Cellen auf; zu

den Bericht III, S. 9 aufgezahlten nd. Hss. kommt noch Ebstorf,

Mscr. YI, 9 (Bericht I, S. 180). Schl. Bl. 137r
: Als yeto niet ein

cranck noch ein fterflick minfche Mer ein onjlerflick vn ein {larch

mynfche, vn eyn mynfche venicht mit der gotlieit an voire gewalt mit

roepender {lenten claget alter arme fundere vn erdefche minfchen. 0
here Jhefu xpe des leuendige gads fone Wes my armen arnde van

vorfchelen die dit fcretjf vn feer verlaeden is mit funden vn alien fun-

digen minfchen nv vn dan gnadich. Amen. (Bl. 137T
)
Mit corten

woerden fo ich bejl conde heb ick arnt van vorfchelen wt myfenfcher

fprake na onfer duytfcher fprake gefcreuen fo ick na mijnre vflentnyffen

alre bejl mochte defe vorf expoficio des pat’ no/lers Dot drier wijfe wirt

gefpraken .... Vn dat felue pater nojler hoert dem heilgen geifle to /

Die mit [men feuen gauen defe vorf feuen cellen {inen fonderlingen

vrinden beluchten ivil vn leiden fy na {inen lieueften wyllen Vfqi ad

fumu bonu / Dat is to den hogeften glide Glide vrinde die dit namaels

lefen fult volget mynen raede . . . (Bl. 138 r

)
vn ein aepene poerte to

dem ewigen leaene Dar helpe ons te comen by fijnre gnaden Die vader

. . . vnus deus Amen Anno dn) 1450 DecollacOls ioTiis baptijle ar’.

Bl. 138 r~ v lat. Anhange von derselben Hand : Jn mdo jl' Septem

vtilitates . . ., Septem curialitates, . . . S. incurialitates, S. tribulaciones,

S. figna fatuorum. Bl. 138v
: ScqitiP Aurea regula.

5. Bl. 139r—164r
: Zwei Sermone, nfr.

a) Bl. 139r—155T
,
vgl. Titel auf Bl. Ir der Hs.: Eg fchoen [moen

tot de die ey gheijllick leue beghyne (M.). Der Text selbst beg.:

FJli accedes ad feruitate dei, {la in iufticia et tymore: et ppara anima
tud ad temptacione. Defe icoerde befcrijft thefus Syrachs foen in ec-
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cle/iaftico Jn de andere Capittel jnd fijn aldns in duytfche . Eynt

wiltu gaen to den dienjle gaeds: fo flaet in rechtuerdicheit ind in anxt

jnd bereid dijn ziel tot bekaryngen etc. SchluB : Jn die ghoen lief to

hebbs die onf quaet duen Jnd dot is die hoeghfte graet in der mynen.

b) Bl. 155t—162t: Predigt Susos. Anf. : LEctulus nojier flo-

ridus Defe ivoerde flaen gefcreue yn der myne bueck Jnd fijn ge-

fpraken to laue eenre reyner fuiierre confchiencie Jnd fijn cddus to

duyde etc. SchluB
:
jnd weer fonder enych myddel va gade in dot

ewige leue ontfangen Daer onff alle brenge muet die mynre der rey-

nycheit. die getter der felicheit ind die troefter in der gelatenheit Jliefus

Criftns Amen. Vgl. Heinrich Sense, Deutsche Sehriften, herausg.

von Dr. K. Bihlmeyer (Stnttg. 1907) S. 495—508 ;
ferner Nd. Jahrb.

10 (1884) S. 36; de Yreese, Hss. van J. v. Ruusbroec’s Werken I,

S. 440. — Bl. 163r
: DYe alre ftarckfte rade tege all funden fijn defe,

7 Jtatschlage, Schl. Bl. 164r
: onlijdfamheit myt lijdfamheit Jnd

der gelijcke voirt an. Bl. 164r
: MEn fal weten dat armuede is drijer-

leide . . . daer omb ftont fij ledich alre begerten. Bl.. 164r leer.

6. Bl. 165r—176'r

: Kleinere asketische Tractate, nld.

a) Bl. 165r—170r : Van geloffte der geeftelicker lude.

Ende van beflot. Een Epiftel. Anf.: DJe felue gruete my in

uwen brieff voergefreue. Scryue ic v tveder toe troefl uwes druckes.

Als dat druckelicke leue ons lieaS here . . . Sudcrlinge lieue nijcht. want

gij fcrijfft van defen nye aengenome leue ivonderlicke fwairheit te hebn.

SchluB: Niet meer op defe tijt. Dan laet ons flute dit beflot myt ene

corte gebedke . . . dat wij ten lefte come moege totte ewige vrede Ame.

Gefcreue van ene monick. xl Jair int beflot geweejl. Bidt god voir one.

b) Bl. 171r—174t : (rot) Eyn Epiftel vande fcap elier der

g eiftl icker lude. Anf.: JHefus Crift9 die om onfe wille totter

martelien fijn cruys op fine fcholdere droich .
. fij. v voir ene vrinilicke

gruet genoicli. Jn uwen brieff lieue nijcht my corts gefant ftont ge-

fcreue etc. SchluB: Niet meer op defe tijt. Mer ic haep als defe

epiftel die fuftere hore lefen. die te voren een ftcair dobbel hoick op

ore fcolderen ivael plege te drags nv voirtmeer dat lijchte fcapelierke

niet verfwerB en fal Gefcreuen op Sunte Criftoffers auet. die

den fuete Jhefus in kintlicker forme op fine fcoldere droich myt fwaer-

heit mer te lefts mSnigerley pine (me fine wil leet myt williger vuericheit.

c) Bl. 175r—176t
: Zwei Exempla aus dem Buche De illu-

stribus viris ord. Cisterciensis (vgl. oben S. 39). d) Een Exempel

ftaet gefcreue inde bueke vande Bruederc in Sute Bernards oirde ge-

heiten de Jlluftribus viris. — HEt teas een monick in Clarendale van

groter heilicheit. Die begonfte te dencke vander rufte der ewiger felicheit

. . . myt defe woirde ftiet he van hem. — ft) Eyn Exempel. MEn leeft
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een under exemptl. dat in Sute bernarts cloi/ler een brueder teas, die

alfoe gehoirfam teas (von Bruder Libenter). . . . der toekomeder gloris

die in ons geapenbaert fal u-erden Deo gracias.

7. Bl. 177r—187t
: Drei Sermone iiber die Novissima,

a) Eg fmoen va de yterfie des myfche (AT). — 0 Gij alre liefffte

brueders. wilt auerdencks die lejle dings, en numermeer en fuldi fun-

dige. Aire liefffte hier ran fedit plato etc. Schl. Bl. 180y : Tot tcelker

vroude ons brengen iville. Die grondelofe barmherticheit des vaders . . .

geefles AmS.

b) Q Vis e homo qui viuit et non videbit morte. Defe ivoirde fprid

dauid in fine Ixxxviij pfalm. En fij aldus toe dude etc. Schl. Bl.

182t
: Dat ons verlens moet. Die vader . . . geeft AmS.

c) 0 Aire liefffte vrinde wilt doch aenfiene die lere en die vma-

ninge des wyfe mans etc. Schl. Bl. 187T : Dat ons vlenS wil Jhefy

xpe die fone des almechtige vaders Ame.

8. Bl. 188'—219r
: Eine nfr. Ubertragung von Bruder Han-

sens Marienliedern; diese Hs. war dem Herausgeber Minzloff

(Hannover 1863) noch nicht bekannt, ist aber 1880 von Fr. Gerss in

der Zeitschrift f. d. Philol. Bd. 11, S. 218 ff. ausfiihrlich besprochen

worden. Eine 3. Handschrift in Paris, vgl. Zs. 5 (1845) S. 419 ff.,

Germania 12 (1867) S. 89. — Bl. 219y—220r leer. Auf Bl. 220y Wein-

rechnungen von Hand 5, dazwischen von jlingerer Hand: Bocoklke
|

gevavSivts
|

Bopxeg BsgvttQdivG. Die Weinrechnungen lauten: Mijn

fiifler ij mijgy 1

). \

Hernia vogel 1 qr of.
|

Euert vij qr viij g°t 1 qr

geleent x /). |
Bernt va barfduck j mygy iij py\ ix

|
Imjdke j pyt v

fy. j

Beyner die weuer ij plten ix. xxix. 1 pit viij cj.
j

rutgher nende
|
Jan

in de gads
|

herrna keif
c

.
|

her\ wilkis . . . Beynks leenkes . . . Konraet

beijers . . . \
ma/fehap in helling j pyt xvij $) xvij

|

die befyenn v pyts

v pyts
|

wills va elae’ic iij /j. xxj S). xxj xxi cj
2
).

\

Jt\ derick ten buyfeh

1 qr
|
Jf yngelb’t . . . herick Kiefpsnyck . . . Jf Alt va wonScj

|
Jt\ Ja

alts wijf.
|

Jt\ die pafloer j qr. j qf. j qr. 2
) |

Jt\ to wijncoep xxxviij

qr ij f. |
die coiner j qr. j myg\. vj qf iiij 3).

Mscr. C 96: 116 Bl. Pap. in 4°, von einer Hand in Buch-

schrift von etwa 1500 geschrieben. 28—33 Z. Rubriciert : Strichel-

chen, rote Anfangsbuchstaben
;

Uberschriften und andere Stellen

rot unterstrichen
,

rote Uberschriften nur Bl. 25r
. 86r

. 99y
. 110r

.

In neuerem Pappbande.

1) = myngelen, Mengel, ein kleines Weinmafl.

2) Die Ziffern ausgestrichen.
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Ndrh. mystiseh-asketische Tractate.
1. Bl. lr— 24r

: Legende von Tandalus. Anf.: JJS godes

name Ame. Jt fpricht her dauid in de falme dat gots forte is eg an

begeyne alre doichgentlicher wijfh 1
. . . Dat is myn meynonge so [age

we eyn rytter der heyfch Tondalus ind wart va funtliche leue bekeirt

want eme got mencherley pyne offenbairde . . . JN dent lande zu ybernia

was ey Rytter der heifch Tondalus etc. SchluB: Mer vmb dat wyr

fyme leue neit na in moegen volgen So haynt wyr dit befchreuen so

der vrberlicheit der gener de dit lefen foelle Vp dat des de ynnicher

vnfem lieae here dyene moge Der da leuet ind regneirt ewenclyche

fond' ende Amen. Bl. 24T leer. Nds. Fassungen in Berlin, MGrQ.

404, Bl. 41 ff. (vgl. Nd. Jb. 6 [1880J S. 35) and Wolfenbuttel,

Helmst. 1238, Bl. 1—66 (vgl. Nd. Jb. 10 [1884] S. 28 N. 44).

2. Bl. 25r—S5r
: Snso, Das Leben des Dieners der

ewigen Weisheit. Anf.: (rot) He begynt dat leuen van deni

dyener der ewiger ivyfheit. (schwarz) Eyn preitger was in duytzfcha

lande ind was geboere vis fwane des name gefchreue is in dat leuendiche

boich etc. Es ist die grofie Lebensbeschreibung Snsos, nach seinenEr-

zahlungen von seiner geistlichen Tochter Elsbeth Stagel verfaBt, es

heiBt davon in der Einleitung: De wijffe fyns anuancks vortgancks ind

etsliche oeuynge de hei hat gehat de faickt hey ir in gotlicher heymlicheit

Jnd do fy da an t{r)oyjl ind vnderwyfunge vant. do befchreyff fy it alle

so mail ind dede dat doch verborgencliche vur eme Do hei der geifl-

licher duyffde gewair wart do jlraiffde hei [y darvmb. jnd alfo moyfte

fy it eme her vis gene do nam hei dat ind verbracht it als it eme
wart Jnd do eme dat ander deil wart Jnd hei deme gelicherwijs tcoulde

hayn gedayn Do wart it vnderflande van gode Jnde bleyff dat na
gaynde fuck fayn Doch hayn ich dat befe her vis gelefen in kurten

worden. — DEr eirfe anuanck des dyeners gefchach Do hey alt was
eychtseyn iair etc. SchluB: DO der dyenre vp ey sijt so colie preit-

gede ... Jnd va, defem geficlite wart fy i yrme lyde wail getroif ind

befediget l eyme goede leue Am. Bl. 85v leer. Vgl. Bihlmeyers

Ausgabe S. 7—153; es fehlt also der SchluB des Werkes (Cap. 45

-53).

3. Bl. 86 r—99r
: Die Geschichte Hiobs. Anf.: (rot) He

begynnet des gediddigen konynck Jobs leue. (schwarz) Dyt fpricht

der hilge konynck Job ind pphet Myn hertze % hait mych ne gefraift

in alle myme leue . . . Her vmb toil ich he dry fucke van eme fagen

vns so eyme exempel Zo dem eyrflen wil ich fage we grois fyn lyden

was ind fyn bekorunge imvendich Zo de andere we hey (ich in alien

fyne lyde behalff Zo dem dirden we gar vaf hey bleiff in alle fyme
lyde . . . SchluB : Dat nu dat gelayffen leuen des geduldigen Jobs ind
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konyncks ouch in vns icerde vollenbraiclit. des gunne vnf alien der

vader . . . geyjl AMEN.
4. Bl. 99t—107t : Sermon vom Feigenbaume. Anf.

:
(rot)

Defen fermoen predigete eyn auguflyner zo flrayfbitrch in fyme cloyfler

vp eyne vrydach van eyme vygen bourne dat bracld hey in dat lyden

vns lieuen heren als her na fteit gefchreuen. (schwarz) JN dem

ewangelio fent Lucas in dem xiij capittel fprach vnfe lieue here eyn

gelichenyffe Jt ivas ey mynfche der hatte eyne uyngarde etc. SchluB:

De vriiclit gene vns got zo nutzende in zijt ind in ewicheit Durch dat

verdyenft ihu xpi AmEN. Eine nld. Fassung bei W. de Vreese,

Hss. van J. v. Rnusbroec’s Werken I, S. 198.

5. Bl. 107 v— 110r
: Kleinere Ascetica. a) Dyt fpricht got

der here zo dem mynfchen OCh lieue mynfche drach myne doit ind

my bitter lyde in chyme liertzen nnyt marie . . . able fyn funden vergeue

Des gune vns got alls Amen. — b) DAt lyden vns lieue here zo be-

trachten. dat is grois Jnd lanckwerich is geiveyjl . . . Jnd van deme

fy ouch homen fynt. — c) Eyn mynfche fal ftch dar zo (telle dat hei

myt groy/fen ernfl ind andacht gay zo der hyrchc . . . dat myn/le als

dat meyjle. — d) Sent anfelmus fpricht dat alle gerechticheit ind vn-

gerechticheit ftaynt i dem icille . . . we edel ey craft d’ icille ys. —
e) vys der regelen fent iheronimi dat xxiiij capittel. (Der ganze Ab-
satz Zeile fur Zeile mit roter Tinte ausgestrichen.)

6. Bl. 110 r—116r
: (rot) Dyt de legende van der hilger

Junffere fet gydruyt. DE hilge Junffer fent gexjrdrut na (lade der

werelt ivas fy van groiffem ind hoegem geflechte etc. SchluB: Vil

ander miracule lyfl man in der legende da dit vys genome is. Mer
defer fynt genoich zo bekennen van we groyffem vdeyft fet Geirdrut is

by dem almechtigen gode AMEN. Rest des Blattes bis auf einige

jungere Federproben leer, liber die hi. Gertrud v. Hackeborn
vgl. W. Preger, Geschichte der deutschen Mystik Bd. 1 (1874)

S. 113 ff.

Abt. D: Ritualien mit vorzuglicher Kunstausstattung

enthalt nichts Mnd., wohl aber in Mscr. D 2, Bl. 204r—205r den
as. Beichtspiegel aus Essen (Wadsteins Ausgabe der kleineren

as. Sprachdenkmaler, Norden u. Leipzig 1899, Nr. III). Die as.

Homilie Bedas (Wadstein Nr. IY), die as. Glossen zu Ho-
milien Gregors des GroBen (Wadstein Nr. XII) und das
Essener Heberegister (Wadstein Nr. VII) finden sich in Mscr,
B 80 der Bibliothek; die W erdener Prudentiusglossen (Wad-
stein Nr. XIX u. XX) in Mscr. F 1 und einem unsignierten Frag-
mente.
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Abt. E: Concilien, Decretalien, Romisches Recht, Medicin.

Mscr. E 27: 141 bez. Bll. Pap. in 4°, von einer Hand der

Mitte 15. Jahrhs. (Bl. 140r wird in dem Artikel Woe die vprichtende

daighe Jnden Soemer vphomen fyn der hertoch Adolph va Clene en

Greue vander Marche [1394—1448, seit 1417 Herzog] onfe gnedigke

landflieer genannt und Bl. 141v in einem andern Artikel onfe gne-

dige landfhre vurfc\.) Die Schrift ist Cursive, aber die Uberschriften

in schoner Buchschrift. Yoran gebt auf 9 unbez. Bll. ein Register

von der Hand des Roebertt van Reydtt borger binnen dye vry Statt

Cleae (2. Halfte 16. Jhs.), der sich am Anfang des Stadtrechts als

Besitzer eingetragen und auch die Hs. foliiert bat. Dem Bande
sind vorn und binten eine grofie Anzabl leerer Bll. beigeheftet,

mit geringfugigen Nachtragen jiingerer Hande. In altem, sebr

zerschlissenem Lederbolzbande, die Schliefie abgerissen.

Nd. Stadtrecbt von Cleve, dem auf Bl. 1 einzelne Ar-
tikel iiber Biirgschaften und andere Schuldverhaltnisse vorauf-

gehen. Das Stadtrecht selbst beginnt Bl. 2r nacb der Vorrede
mit den Artikeln iiber die hoir und schlieBt Bl. 141r mit der Af-
flellinge der brieue achterjiedigen tyns to peynden . . . Deo gracias.

Abt. F: Scholastik, Philologie.

Mscr. F 8: 139 Bl. Pap. in Folio, Bl. 5. 6. 11 und das vor

Bl. 1 herausgescbnittene Bl. Perg. Hinter Bl. 112 ist ein leeres

Bl. herausgeschnitten
,

zwischen Bl. 130/131 ein Bl. verworfen.

Das Wasserzeichen wechselt mehrfacb, u. a. Bl. 12. 30. 113. Hand 1

hat Bl. 1—11 gescbrieben (Cursive), Hand 2 Bl. 12—112 (Buch-

schrift, die aber bald zur Cursive ubergeht; Bl. 30 r Wechsel des

Typs, aber nicht der Hand), Hand 3 Bl. 113—127 r
,
Hand 4 Bl.

127T—139T. Alle Hande gehoren dem 15. Jahrh. an. Die Hs. ist

zweispaltig geschrieben, auf der Seite 44— 49 Z. Bl. 1—112 rubr.:

Stricbelchen, kleine rote Anf. im Innern der einzelnen Lettern des

Alphabets, groBere in Rot mit ausgesparten weiBen Ornamenten

am Anfange jeder Letter. Das Anfangsblatt der Hs. wohl wegen
einer grofieren Initiale herausgeschnitten. Bl. 113 ff. ohne jede

Rubricierung. In gepreBtem braunem Lederband mit Holzdeckeln,

die beiden SchlieBen verloren. In der oberen Querleiste der Pres-

sung: lib’ cruciferon
|

l dufeldorp cga.

1. Bl. l ra—112va
: Lat. -nd. Vocabularius. Anfang ver-

loren, Bl. lra beg.: fait pris Indus et amaitudo. — Abfcondo kudo

Jnde abfcondit<j tput habet itii in fupib, ?. ah vfu rmoty etc. Dialekt

und Orthographie der nd. Worter zeigen mehr westlich-nds. Cha-
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rakter als nfr. SchluB: Zuccara e fucker. — Zuccaru id e q) hg

virtute collatiua 1 vocis clarificatiuam. Das Worterbuch ist sehr

reichhaltig und fiir die Wortforscbnng ergiebig.

2. Bl. 113ra—13971
: Nd.-lat. Yocabularius. Anf.: []Bbat

abbas et dicitur ah abba grece. 1 . pater latine. — Abecete fibele alpha-

beta abcedarium. — Apteke apotheca en is exjne ftede darmen artzedie

plecht tho verkopenne etc. Die Erlauterungen meist in deutscber

Sprache
;
der nd. Dialekt neigt mehr dem Ndfr. zu, Der Scbreiber

gebraucbt im Texte die Form alt, setzt aber das Wort nnter 0
(olt), hat also wohl eine nds. Yorlage benutzt. Ygl. Bl. 129rb

:

Scap fpizekifle . faxonice uel wejlphalice .pniptuariii ,r
K . cafe. Schlnfi:

wunfchen optare. — Et fic eft finis de quo fit gla tHi*. Bl. 139vb leer.

Der Hs. angebunden sind zwei lat. Incnnabeln.

Mscr. F 9: 226 Bl. Pap. in 4n
,

15. Jahrh., zweispaltig. Ru-
briciert: Strichelchen und yiele rot unterstrichene Stellen. Rohe
rote Anfangsbuchstaben zu Beginn jedes neuen Buchstabens, seltener

innerhalb der einzelnen Buchstaben. In geprefitem braunem Leder-

band mit Holzdeckeln, die Pressung zeigt kleine Krenze; eine

Schliefie. Auf dem Perg.-Vorsetzblatte die Besitzernotiz : Jfte vo-

cabulai<) ptinebt quonda veil1' dno Cratoni qui fuerat vical 9 eccl’ie fecu-

lari Geryfheymen 2 eft michi pet0 Cappellano daty a fuis teflamStarijs

4>pt’ dea vt deu exorare pro afa veh’is fupdicti Cratonis Anno Mcccc0

Ixxiiij0 ipd die Jouis in «pfefo diuifionis apl’orj Cui<) fepedicti dnj

aniuerfariu e’it 2 eft femp fexta fe'ia ante decollaciois fancti Joh’is

baptifle qd° fcflu fcg Joh’is eat in dnica die. Das 3.—5. Wort dieser

Eintragung (pert, quond. vend) hat eine andere Hand durchstrichen

und dariibergeschrieben : e’at yceff) dno crathonj p frem eckb’tu gue-

tuale 2 feyhs et nuq) e’at crathonj. Diese Correktur wird bestatigt

durch die alte Besitzernotiz auf der Innenseite des Riickdeckels

:

Jfte vubuld’it) pting frib<) 1 domo lapidea.

Lat.-nd. Vocabularius, es ist das gleiche Werk wie in

Mscr. F 8, aber nachlassiger und viel fehlerhafter geschrieben.

Der Anfang von F 8 findet sich hier Bl. lTb Mitte, F 9 hat den
richtigen Anfang erhalten Bl. l ra

: A Prior eft omibus litteris qm
nafcentib<) ps arppatur etc. Die letzte Lage ist vollig herausgerissen,

Bl. 226Tb schlieBt jetzt: Tutus a am feker. — fe
1 de v. Das Yer-

lorene enthielt den SchluB des lat.-nd. Vocabulars auf 13 Bl., das

14. Bl. war leer.

Mscr. F 14: 288 Bl. Pap. in Folio, hinter Bl. 255 (253) drei

leere Bl. herausgeschnitten, hinter Bl. 264 1 Bl. verworfen. Bl. 2
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—255 von modemer Hand als 1—253 foliiert (Bl. 201 doppelt),

Bl. 256—288 als 1—33. Stiick 1 von 1506, Stuck 2 von 1488.

Zweispaltig, ca. 44 Z. Rubriciert: Strichelehen, kleine rote An-

fangsbuchstaben im Innern, groBere am Anfange jedes neuen Buch-

stabens. In brannem gepreBtem Lederbande mit HolzschlieBen,

Pressung ganz ahnlich wie bei F 8, die beiden Schliefien verloren.

Herkunft also wobl Dusseldorf, Kreuzbriider.

1. Bl. lra—253yb
: Geert v. d. Sehuerens Teuthonista,

wohl eine Abschrift des Incunabeldruckes von 1477, der in der

Diisseldorfer Bibliothek sub Sign. Ling. 246 ebenfalls vorhanden

ist; es fehlen aber die Absatze, in denen sicb der Autor und der

Drucker nennen.

Auf dem urspriinglichen Bl. 1 stebt nur der (falsche) Titel

von anderer, aber gleicbzeitiger Hand: Vocabidaiq edit<) ab eximio

dodore pennlclc ppofito l Cliuis ac cancellaio flluftris duc{ Cliuen. Anf.

Bl. 1 (= 2)“: Jncipit vbbulario des Teutonifta. LJcet eruditi viri

gmac‘ fgularis mime fit igri etc., Sehuerens Einleitung, am Anfang
gekiirzt. Anfang des Textes Bl. lrb

: A.B.C. Alphabetu. — Abel

huypfch. moy fchoon. fuulick. weydelick etc. SchluB des nd.-lat. Teils

Bl. 85rb
: Wmven bloeken als die hunde. Jn b Blaffen. Deo gras.

Bl. 85T—86T leer.

Bl. 87 ra—243rb
: der lat.-nd. Teil, beginnt mit dem Blog9 in hoc

fb'feques opy. — I’Oflq) ob citiufda veil1’ doctiqi prelcdi iflancia. hoc

pcedens opus qd ’ Theutonifla. idgait’ d’ duyffcelender (!) nucupat1. feuqi

itytulatur. eo q) inibi edfepti finguli termini i idgari alamanico ftmo

locent} ordine: opleuera. mee delite, vifd fudt ymaginaciOl. no minoris

fore vtilitatis iftud ecia id feques copon" opificiu . . . (Sp. b) Et fic

coclufiue ex fupradcis jmilcio hc vtraq) pfencialia opera fui coceptus

aliqntulu cocathenacionis modulu repfentacia nllateng fore diffeparanda.

atqi hoc vnico vocabulo. feiliej theuthonifla alamanica qqi interp-(Bl.

87n)tatione der Duyftlender niicupada etc. Anf. des Textes: ALma
ey verborghene ionffer. — Ab. aff. van etc. SchluB: Zozim9 a u. le-

uenachtich. ivacker. f. viaax. of nijdfch. — Explicit, fte ,p \
(rot) p t?/(?).

Hier hat der Druck die groBe Subscriptio des Druckers.

Bl. 243ya—246Tb
: Verzeichnis griechischer Worter mit lat. Er-

klarung. Anf. : ABdomen gee plguedo carnis Itine ... bis Zodia grece.

azalia vel figna fignificat.

Bl. 247rl—253rb
: Opus de partibus indeclinabilibus. Anf.: Abel ab

abs ex e . die vm fignificare ... bis Vulge . Vidga’it’ .?. vbiqi . colter. — Ex-
plicit opufeulu de ptibj indedinabilibj Jn fo fco>) marcellini p may f>\

henrici de iverdenborch ad hdre . dei i ppfectii frm. Anno d' Mdvj. (rot)

Io A'le (?). Bl. 253 T leer. Bruder Heinrich von Werdenborch, alias



112 C. Borchling,

v. Brochausen hat 1510 auch eiaen Teil von Mscr. B 194 ge-

schrieben. — Exemplare des nd. Druckes des Tenthonista (Hain

14513) fmden sich auBer in Diisseldorf noch in Bonn (Voullieme

Nr. 728), British Mas. (friiher KloB), Hannover (Bodemann 16),

Darmstadt. Gottingen, Hamburg, StraBburg.

2. Bl. l*ra—30*Ti
: Exposieio Eustachii super regnlam Augnstini

lat., geschrieben Mcccc Ixxxviii p me frej arnolclfi de colonia ftib-

dyaconu ad vtilitate yuetg ordis fee cruc[ T duy/feldorp p° ano jfef-

fidis fue. Angehangt ist Bl. 31*ra-Tlt ein kurzes lat. exm vnde car-

thufenfiu jlaty habet originem (vom hi. Hugo u. Bruno). Rest der

Hs. leer.

Mscr. F 23: Diese Mummer enthalt Bruchstiicke aus zwei

ganz verschiedenen Hss.

:

a) ein ganzes unverletztes Blatt Perg. in Folio, zweispaltig,

die Spalte zu 48 Z., nicht rubriciert, 14. Jahrh. Aus Arnsberg
stammend, mit dem Zeichen Kindlingers

Bruchstiick eines ndrh. epischen Gedichts auf Wale-
wan, veroffentlicht von F. Deycks, Progr. von Miinster 1858.

b) Stuck eines Doppelblatts Perg. in Folio, zweispaltig, 14.

Jh. (?), erhalten sind je 13—14 Zeilen der Spalte.

Bruchstiick eines mnld. epischen Gedichts aufWalle-
w(ain).

Abt. G : Geschichte.

Mscr. G 8 enthalt von einer Hand des 18. Jhs. 1. eine hd.

Ubertragung der markisch-clevischen Chronik Geerts v. d. Schueren,

auf 290 gez. SS., 2. Historia lierum Julio Montensium per nobilem

Sehr a Lahr desumpta Ex JEgidii Gelenii Historiographi Coloniensis

Volum: 24 fol. 24 et sequ. 69 Bll. Die Farragines des Gelenius

befinden sich auf dem Hist. Archiv der Stadt Coin.

Mscr. G 31: 53 Bll. Pap. in kl. 4°. Zwischen Bl. 1/2 u. 8/9
je ein Bl. herausgeschnitten. Rubr.: Strichelchen

,
Anf., Uber-

schriften, in den Tabellen groBere Partien rot geschr. Kraftige
Cursive vom Ende 15. Jahrhs. In ein starkes Pergbl. geheftet.

Astrologisch-astronomische Tractate.

1. Bl. 2r (Bl. 1 leer)—28r
: Ndrh. Prognostik nach den

Tierkreiszeichen und (Bl. 8r
) den 7 Planeten. Anf. : Der wyder

bait aen dem rnyfche dat houffd dat aenge/icht . den ougheaephel ind
u-ai bynen ind buy/fen aen dem houffd is etc. Schl. Bl. 8r

: ind dyt
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is gefchiet van den xij . zeichen vff dat aller Tcoirtzt als ich lazarus

behem van fultzbach pradieus in quadriuio haff vyfj getreckt vyfj

dem aTkahicio ind centiloquiu ind quadripertite, vyfl ptholomeo ind haly

abragelfun ind andermer icy. (Absatz.) (rot) By under vnderfcheyd

yn der natnr der planete ind wat soe fy eygen ind wat fy beduiden

etc. Anf. : Item faturnus is der oueirfte planet etc.; hinter Bl. 8

ein beschr. Bl. ausgerissen. Schl. Bl. 27r
: Item J> (= Mond) hait

den Maendach yn der ivechen Jnd dyff fy gefaicht van den .vij. pla-

neten vff dat aller Tcoirzte. Angehangt Bl. 27v—28T eine ahnliche

Erorterung iiber Caput u. Cauda Draconis.

2. Bl. 28*—53* : Lateiniscbe astronomisehe, geographische, astro-

logische Tractate, auf. : Sexta pars principalis de motu fignorum Zo-

dyaci pmi mobilis in aflrolabio phifico. U. a. Bl. 36r—37T : Be qni-

biifdag regulis pcticanti phifico nccarijs in horar, electionibq pro medicinis

dandis etc. Bl. 43r—53r
: Modg opancli p tabulas eqtiffis 12 domor}

cell Infra pofitas, darin Bl. 46v
: Finis canonu 1501. — (rot) Sequut1

tabide equationes 12. domorii celi ad latitudineg 51. y. extracte et ela-

borate ex tablis mgn Johannis d’ Regio mote
f)
m modu fail rationale

j

qne inuit i fuo <pbleumate. 14. veriorem Per Adam pa (lore in eccia

c oil eg i at a kerpefi Colonien diocy Anno 1494. Es folgen die Ta-

bellen Bl. 47r—52r
. Bl. 52T—53r ein lat. Nachtrag mit Berecb-

nungen. Bl. 53y endlich eine angefangene Tabelle. Auch Bl. 41T

wird in einem Musterbeispiele 1494 als annus carrens bezeichnet

und die ciuitas Carpenfis genannt.

Fragments der Landes- und Stadtbibliothek.

Nr. 1: 2 Doppelblatter, ein leeres und ein Streifen eines be-

schriebenen Einzelblatts Pap. in 12°, 2. Halfte 15. Jahrhs., 16

—

17 Z., rote Anfangsbuchstaben. Aus Einbanden gelost, jetzt in

einem unbez. blauen Hefte.

Bruchstucke eines ndrh. Psalters. Die beiden Doppelbl.

schlieBen unmittelbar an einander an, sie baben, wie eine Berech-

nung ihres Inhalts ergibt, die Aufienblatter zweier Lagen yon je

8 Bll. gebildet. Die Innenseiten beider Doppelblatter sind jetzt

nicht lesbar, da sie fest zusammengeklebt sind. Bl. lr beg.: fele

ind myn buclce Want
|
myn leuen gebrach in rou-\wen ind myn iaren

yn fuchtyngen Myn crafft
|

is cranck geivorde in ar-\moeden ind myn
beyne

|
fynt bedroeft etc. (= Ps. 31, 10 ff. der Yulgata). Bl. 2T

schliefit: Here tvaneir faltu yt fien weder fecz myn fe-\le van oere

quaitheit va
j
dem leuen myn eynyghe

|
Ich fal dich belien in der

||

(= Ps. 34, 17/18). Bl. 3r beg.: groeter Tcyrchen in deme
|
fwaren

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. iOasse. 1913. Beiheft. 8 •
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volche fal ich dyeh
|

louen Myn vyande e moe-
1
ten fych nyet verblijden

ouer mych de myr weder
|
fynt die velfchlich mych so

\

vergeues ge-

ha/i kauen
|

ind wenken myt oere on-
1
gen etc. (= Ps. 34, 18 ff.).

Schlufi Bl. 4T : myn ouge is
j
bedroeft in tsorne myne

||
(= Ps. 37,

11
/
12).

Nr. 2: Aus dem 1. Hefte eines Convoluts: „Fragtnente von

Heiligenleben, Papst- und Bischofsbriefe etc. etc.“. Auf einem

Blatt eines Kalenders von einer Hand des 15. Jahrhs. : Dyt falman

hjefen meteren enchain dat vergyfnif = Schlufischrift eines latei-

niseben Segens. Der dann folgende nd. Segen wider die varne

(Wnrmsegen) (15. Z. lang) ist mit kleineren Lettern geschrieben

und leider znm grofien Teil abgeschabt. Das Erhaltene lautet:

[I]n den namen des vaders + in den namen des foens + in den na(men)

(des) h(ei)l(eg)he geijles / wanner wardet my dey hedge kerft die boet-

hir v . . den
/
in criftus kney

/
dar quam to

Sij fprach war woltu aue.

an des myn/fehen lede . dti

. kraft
.
fchicke dy vte def

. . negen fu(lere gaen

. kellen ind fwellen / d

. icerft die boetes my
/
da

. die birne ivat oeuels

my j et fy my die ivitte

die grijfen . . roden varn / die blaen varn
/
die

. . ftickene . . die vlegenen varn ef er icht m
hedge kerft die tveder my fynd moeten my alle fo h

. alfe ich,

floten / die

die hedge kerft die .

Nr. 3: Ohne Signator, in einem weiBen Papierbogen. Die

Reste zweier Doppelbll. Perg. in kl. Folio.

Lat. Brevier 13. Jahrhs., stellenweise mit deutschen En-
briken in ndrh. Mundart. Ygl. Bl. lr

: Bit is sv mitte morgene.

— hie fprich die collecta die da ouene fteit. — Dit is sv mitteme dage

nsw., u. a. Bl. 3r
: Dit ift din ftaich mettenin. — Bit ift over Magn.

— Bit ift gvdenftach . mettenin . pma l’. — Bl. 3T
: Bit ift dvnre ftach

mette. Bl. 4T
: Dit is des manindagis mettene.

Nr. 4: Einzelblatt Pap. des 15. Jahrhs., 22 lang dnrchlanfende

Zeilen.

Nd. Brief des Willem ten hamme an seine beiden Bruder
Herbemt und Johan. Die Adresse steht am Schlusse hinter der
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Unterschrift : An herbernt te home vn johan
|
ten hame mine leiue

bruder
|

come defe bref ic. ic. Der Brief selbst lautet:

Jltefuni cri/ium Pro falute wettet leiue broder herbernt vnde johan

vo dat ghy my fcriuet van den gode
|

to boderinch to lo/fen va her johan

valftal dat vm jlet voer hundert gulden vn x fo wettet leiue
|
broder

s

dat ic dat guet val loffen Jean vn loffen wil er vmmer lanclc tvent dat

goet daer driuelt
\

goet voer is ic en oc als ghy my fcriuet va mines

broder johans gelde fo Jcene ic dat ic vfumet hebbe
|
dat myn broder

(in gelt niet ghehregen en heft dan oft gott uilt fo vro als ic aeder

ouer come fo uil ic
|
dat ftellen dat myn broder fin gelt ml crigen fal

Jt{ tvettet leiue broder ivert falce dat ghy ofte v
j
hlofter enich gelt

vuften ofte liedden dat ghy belegen ivolden vine rente fo wer ic dcs to

vreden en ver
\

ocJc wrentellike begerrende va v dat ghy her ualjlal

dat gelt tieder vm geuen uolden en vm boderinch
\
af loffen uolden tot

vuen bejlen en tot den minen bes ter tit to dat ic v ofte vuen h(J)o(ler

dat gelt ueder
|
vm gheue Ende ftellen daer en to de v dat guet to

boderinch dan uuarde dat ghy des jaers dat
j
wue daer af hregen en

ties [ues\ daer uoert af gueme dat dat to minen beften queme went ic

happ(e)
|

dat min broder daer ghene driuolde vinninghe af begert ofte

enich ghenot da dat min broder to d(e)
j
finen mocJite komen aent dat

erue is des jars fo guet vor xij ofte xiiij gull ic Jty leiue broder is

dat
|
v uille fo nemt daer by vnfe vrende johan hofters amt fchul(le

johan bruens hinrich ua dinden
|

en laet vm den brieft lioren ues fe

daer in raden en vm beft duhet uefen dat fe dat da fo mah(e)
j
ic Jt\

leiue broder grotet my als vnfe vrende en uefet to vreden ic fin got

danch ital to vreden hebbe ii (. .) |

hudert gull ofte uat iiko(f)tet ofte utert

daer en hebbet ghy noch ic gen vyer af dat lieb ic met gode mans
\

vertert fo uil ic my fo lange druchen vn liden bes ic tier to uoren

home en uil des gode numer me
|

to betruuen al dinck fal noch guet

Men ic Jf leiue broder uert en ueinirh Here fo uil ic of got uil nocQi)
|

vp en ander flede als ic v dat noch ual feriuen fal leue broder h’bernt

en leue broder johan bicldet
|

got uoer my en got fpaer vns lange ghe-

funt ic ghefereue fe’ia fecuda pofl atonij Jt{ leiue brod(er)
\

met abler

leige pagemete moget ghy em betalen.

Emmerich, Pfarrarchiv von Si Martini.

Das Archiv besitzt, naeh der freundl. Mitteilnng des Herrn

Regens Dr. Liesen zu Emmerich, eine Papierhs. in Kleinfolio vom

Ende 15. Jahrhs. mit einer nd. Ubersetzung von Caesarius von

Heisterbachs Dialogus miraculorum. Die Ubersetzung,

8 *
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im nfr. Dialekt von Emmerich, ist nm 1480 von dem damaligen

Rector des Eraterhermhanses zn Emmerich gemacht worden.

Eine Hs. ans dem Besitze des Herrn Ferd. van Rossum zn

Emmerich, die 1503 vollendete nd. Chronik des Schwestern-

hanses zn St. Agniten in Emmerich, hat Herr Dr. Liesen

in der Beilage zum Osterprogramm des Kgl. Gymnasiums zn E.

1891, S. Ill £. naher beschrieben and mehrere Proben daraus mit-

geteilt. Ygl. Westd. Zs. 1 (1882) S. 392 ff. Kr. 8; Clemen, Kunst-

denkm. d. Rheinpr., Bd. 2 (1892), 1, S. 52. — S. 54 drnckt Clemen

als Inschrift einer (jetzt verschwnndenen) Tafel imRatssaal die

bekannten Ratmannenreime {Die eyn stadt sullen regieren etc.

18 Y.) ab, vgl. oben S. 52.

Das Archiv der Stadt Emmerich befindet sieh als Depositnm auf

dem Kgl. Staatsarchive zn Diisseldorf, vgl. oben S. 82 f.

Frankfurt a. M., Stadtbibliolhek.

Die Ilandschriften der Stadtbibliothek sind nur recht unzn-

reichend katalogisiert, nnd es ist deshalb schwer, eine vollstandige

Ubersicht iiber die vorhandenen Bestande zn gewinnen. Die beste

Arbeit an den Katalogen der einzelnen Abteilnngen hat der da-

malige 2. Bibliothekar der Stadtbibliothek Lorenz Dieffenbach in

den Jahren 1872—1876 geleistet. Fur bestimmte Abteilungen mn6
man jedoch noch heute die alten Kataloge des 18. Jahrhunderts

benutzen l

).

1) Die Hss. der Stadtbibliothek sind aus folgenden Fundi erwachsen

:

I) den alten Bestanden der Stadtbibliothek,

II) den 1803 hinzugekommenen Klosterbibliotheken, und zwar a) der Dom-

bibliothek, b) der Praedicatoren-Bibliothek, c) einigen wenigen sonstigen Hss.

An Katalogen sind vorhanden : fiir I)

:

1) der alte, nach dem Alphabet aufzahlende hsl. Katalog iiber die alten

Bestande der Stadtbibl., und zwar ist es der Band, der beginnt mit den „Libn

Hollandici et Angliciu . Die Handscbriften stehen in diesem Bande auf p. 591 ff.

2) Dieffenbachs hsl. Katalog von 1874/76, er umfaBt aber nur die Abt.

II. u. Ill
,
nicht auch Abt. I, fiir die man also auf den alten Katalog angewiesen

bleibt

;

fiir Ila):

1) der hsl. Katalog von Canonicus Batton 1776;

2) Dieffenbachs hsl. Katalog von 1872/73, der aber Nr. 1—62 nicht

mit katalogisiert hat;

fiir II b) gibt es keinen alteren Katolog, sondern nur Dieffenbachs hsl.

Katalog von 1873/74.

Alle seit diesen Katalogen neu hinzugekommenen Hss. sind iiberhaupt noch
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Ich beginne mit Abt. Ila, den Hss. der Dombibliothek.
Diese 175 Hss. enthalten nicMs Nd., da anch Nr. 171: Dat is dat

Catechismus off Kinderleere
,
337 Bl. Perg. 8°, 16. Jahrh., nld., nicht

nd. ist.

Ebenso ergebnislos war die Durchforschung der Abt. II

b

(Praedicatorenbibliothek). Ein lat. - dentsches Lied gegen

Hussiten, Jnden nnd Ketzer auf dem Hinterdeckel von Nr. 1190,
mit. der Unterschrift : Mgr h'man9 greaejley edidit cfmen % in gotttgy

ist hd. Ebenso die Practiea des Meisters Bartholomeus in Nr. 1795,

die wie das ilir vorausgebende Boch der Gesuntheit des Arnult von

Mumpelyr nur ein Auszng ans dem sehr umfanglichen Buck von der

Gesuntheit des Ulrich v. Megenberg in Nr. IH 25 b der
,,
Alten Be-

stande“ ist.

So bleibt nur noch Abt. I, die alten Bestande der
Stadtbibliothek. Daraus bab icb zu nennen:

Alter Kat. S. 636: 1 + 149 Bl. Pap. in gr. 8°, Anf. 15. Jhs.

Bl. lr—139r sind als S. 1—277 paginiert. Bl. 140—143 bilden den

SchluG der Lage 12, deren letztes Bl. herausgerissen ist. Bl. 144

—149 sind alte Nachsetzbll. Wasserzeiehen Lage 1—8 Weintraube,

Lage 9—12 Krone mit gestieltem Blatt, Lage 13 Ochsenkopf.

Lagen a. E. gezahlt, auBerdem die Blatter der 1. Halfte jeder

Lage durch a—f.
25—26 Z. Die Hs. schreibt gar keine i-Punkte,

selten i-Striche. Rubr.
,

die Anfangsbuchstaben der abgesetzten

Yerszeilen rot gestrichelt. Rote Anfangsb.
,

rote Uberschriften

Bl. lr u. 129'. In altem Lederband mit Holzdeckeln, Riicken er-

nenert, als innere Bedeckung des Einbands ein lat. Testamentum

Henrici de Bachern, Pastor. Parochialis Ecclesiae in Cranenfeld, Co-

lonie d. 1428. — Aus dem Herrenleichnamskloster in Coin (vgl.

Harzheim, Bibl. Coloniensis, Colon. 1747, S. 103), dann Dr. Klofi,

dann J. F. Bohmer in Frankfurt. Yon Bohmers Hand auf Bl. 149

Eintragungen fiber sonstige Hss. des Werkes u. a. von 1826

;

auBerdem auf 2 neueren, vor Bl. 149 eingeklebten Bll. Notizen

H. Mullers von 29. 6 . (18)38, fiber spraebliche Fragen.

1 . S. 1—257: Gottfried Hagens Colnische Reim-
c h r 0 n i k. Anf.

:

I)yt is dat boich van der ftede coelne

Dich eivige got van hemelrich

Dynen fun de eweliche

nicht katalogisiert, mit Ausnahrae einiger Nachtrage im alten Kataloge sub 1 1),

die aber auch nur die 70 er Jahre betreffen. Endlich existiert noch ein Zettel-

katalog uber einen Teil der Hss.
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Mit dyr is ind dynen hilge geift etc.

SchluS : Na godes geburt dufent iair

Zweyhudert ind [euentzijch dat is wair

Meifter Godefrit hagene maicb.de mich allein

Nu biddet fyner felen gudes gemeine

Amen Amen Amen. Amen Amen.

2. S. 258— 277: Die weuer flaicht.

Wolde mirs got gehengen

Dat ich mocbte volbrengen

So wolde ich begynnen etc.

Schlufi: De is wail geleirt

Die al dinck so dem bejlen Tceirt.

Nach dieser Hs. sind beide Stiicbe herausgegeben von E. v. Groote,

Coin 1834; die Ausgabe von Cardauns in den Dentschen Stadte-

chroniken Bd. XII (= Coin I), Leipzig 1875, S. 1—223, benutzt

aufierdem fiir 1. die oben S. 45 besprockenen Dusseldorfer Bruch-

stiicke des 13. Jhs. Fiir eine Neuausgabe ist vor allem die von

Al. Bomer in der Graft Fiirstenbergischen Bibliothek zn Stamm-
heim (jetzt als Depositnm im Kgl. Staatsarchiv zu Miinster) ent-

deckte vollstandige Hs. der beiden Werke mit heranzuziehen
;

sie

bringt den in der Frankfurter Hs. fehlenden SchluBteil der Wever-

slaickt, den wir bisher nur aus der Uberarbeitung in der Koel-

hoffschen Chronica der hilliger stat van Coelne kannten; vgl. Zen-

tralbl. f. Bibliothekswesen, Bd. 26 (1909) S. 357.

Kat. S. 651 (M.S.S. Saal P. 1): 21 Bl. Pap. in Folio. 1825

angefertigte Abschrift des ndrh. Liederbuchs der Ammelya,
gebornen Herzogin zu Cleve, Jiilich und Berg. Original und
Abschrift befanden sich urspriinglich im Besitze des Dr. G. KloJJ

zu Frankfurt a. M. Das Original ist nach England verkauft und
jetzt verschollen. Die Abschrift ist benutzt von IThland, Volks-

lieder 2
,
S. 768 und von Joh. Bolte, Zeitschr. f. d. Phil. 22 (1890)

S. 397—426, wo er 14 Lieder, meist weltlichen Inhalts, daraus

mitteilt.

Fragmente der Stadtbibliothek: A. Carton: „Alte
Hss.“, auf der andern Seite signiert: Stadtbibl. Fft. a. M. I. K. 27.

Darin an 2. Stelle die schonen Fragmente ndrh. Gedichte
auf die Schlacht bei Gollheim 1298 und auf die Bohmen-
schlacht 1276, nebst dem Bruchstiick eines Minnehofes. Ygl.

Mafimann, Zs. 3 (1843) S. 7—25; Liliencron, Die hist. Volkslieder

der Dentschen, Bd. 1 (1865) Nr. 2 und Nr. 5.
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B. Ein 2. Kasten, in Form eines groBes Buchbandes:

1. Eine Menge Brachstiicke von zwei Exemplaren eines nd.

Drnckes von 1511 in gr. 8° (oder kl. 4°), mit Holzsebnitten.

Erhandelt von einem groBen Jndenproeesse wegen MiBbandlung
des bl. Sacraments zn Knoblock 1510, der ProceB ist zu

Berlin verbandelt. A. E. : Gedrockt to Franckfort an der Oder]
durck Joannem Hanow im iar tufent

j
viffhundert vnd im elffte /

Sona
|

bent nock (!) Mathie tivelffboth. Das Nd. ist sehr scblecht.

2. Ein Doppelblatt Pap. in Folio, einspaltig, 32 Z., 15. Jabrh.

Brachstiicke ans dem nd. Drncke des Spegels der mynfch-
liken behaltniffe (Liibeck, Lncas Brandis, ca. 1476). Yon dem
Werke ist bisher nnr das einzige (vollstandige) Exemplar der Kgl.

Bibliothek zu Kopenhagen (Bollings Kat. Nr. 2268) bekannt. Vgl.

Hain 14941; Scheller 433; Nyerup, Spieileg. bibliograpb., S. 147 ff.

;

H. O. Lange, Bidrag til Lybeks Bogtrykkerhist., S. 15 f., nnd bei

Collijn, Ettbladstryk I, S. 14 N. 4.

Bl. 1 enthalt Teile des 22. u. 23., Bl. 2 des 24. u. 25. Ca-

pitels, die beiden Blatter hangen mit ihrem Texte nicbt zusammen.

Cap. 23 beg. Bl. lr Mitte: Dat xxiij. Capittel
\

JN de. xxij. capittel

hebbe ivi gehoit wo crijlus dat cruce
|
droch. Nu fchole icy horen ico

he voi de bat de en cruci
\

. Bl. 2r beg. : don. Wente fe begerden de

flat mer to winnen. wen |. Bl. 2T Mitte beg. Cap. 25. Auf Bl. lr

ein colorierter Holzschnitt (Josua and Caleb tragen die Weintraube,

also zu Cap. 22); Bl. 2T ein ebensolcber zu Cap. 24 (Elephant mit

Turm, vgl. 1. Maccab. 6, 46).

3. Ein Doppelblatt Pap. in Kleinfolio, einseitig bedruckt.

Brachstiicke des unvollendeten Drnckes der nd. Birgitta
(Liibeck, Lucas Brandis, ca. 1478). Yon Bl. 1 ist ein vertikaler

Streifen herausgeschnitten
,

die Blatter sind aber nachtraglich

wieder aneinandergeklebt.

Bl. 1 beg.: my . Nu alfe yck alfo dachte
/
een engh nycht

|

vnghelick emvas deme den ick er ghe . .
.
(hint

|

letzte Zeile: dende myt mynen handen . yck was h ...
\

Bl. 2 beg.
:

(Zeile eingeriickt) Maria gades nwder apcnbarde fyk

funte Bir-
\

gitten in deme dage des fefles to lichtmi/Jen vfi fpiak
|

to eer vn fede. Jn deme ,vj. boke in deme. Ivij Capp.
|

letzte Zeile: allent dat to der otmodicheyt hozde dat hadde ik leeff ||.

Dieselben beiden Blatter finden sich unter den Bruchstiicken des

Drnckes in der Sammlung der Einblattdrucke and Fragmente der

Kgl. Bibl. zu Kopenhagen wieder. Ich kenne von diesem merk-

wurdigen Drncke jetzt Blatter in Stockholm, Uppsala (Collijn Nr.
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334, ca. 20 BL), Eostock Universitatsbibl. u. Privatbesitz, Kopen-

bagen (6 Bl.), Hamburg (2 Bl.), Ebstorf (1 DoppelbL), Lubeck

(2 DoppelbL), Hannover (friiher Cnlemann). Zur Literatur vgl.

Gr. Elemming, Birgitta-Literatur (Stockb. 1883) S. 39—41 ;
G. Koh-

feldt, Beitr. z. Gesch. d. Stadt Eostock IY 1 (1904) S. 39 ff. und

IV 2, S. 99; Collijn, Ettbladstryck I, S. 14/15 n. 20; ders., Lii-

becker Fruhdrucke S. 297.

3a. Zwei weitere einseitig bedruckte Blatter desselben
Druckes(?), aber nor 32 Z, erbalten.

Bl. 1 beg.: voi luchtet j vnde de engele de dot feen de viouive ftcJc
|

letzte Z. : tvanclerde in ydelicheyt
/ vnde ock nicht en begherde

|j

.

Bl. 2 beg.: euene mynfchen. alfo dat du vmme der falicheyt wille
|

letzte Z.: der voiften en fchemede ick my nicht de ivarheyt tho ||.

4. Zwei vollig identische Blatter eines nd. Druckes, 4°,

23 Z. Es sind einseitig bedruckte Correkturabziige von Bl. 16r

(oben sign, mit vij
)
des alten nd. Psalters (Lubeck, Lucas Brandis,

ca. 1474).

Z. 1 : here make my funt . ivete alle myne in
\

wendighen crefte find bedimet Myn
|

Z. 23 : twidet myn beth alle bofheyt to voxdiU
||

Das eine der beiden Bll. tragt auf der Euckseite den hsl. Vermerk:

Liber monaflerij fancti maynulfi in Bodiken paderb’ diocefis

;

es stammt

also aus dem Einband eines Buches dieses westfalischen Klosters.

Yon ganz demselben Blatte hat Collijn 3 Correkturexemplare in

Lubeck gefunden, vgl. Liibecker Friibdrucke S. 291. Zu den Be-

ricbt II, S. 135 und III, S. 188 aufgezahlten Exemplaren kommt
noch Hamburg (Scrinium 84b

,
Perg.

;
im Einbande stecken noch 2

Einzelblatter desselben Druckes) und was Collijn a. a. 0. an Lii-

becker Fragmenten anfuhrt.

5. 1 Bl. Perg. in Folio, zweisp., 29 Z., Anf. 14. Jahrhs. Eote

Uberschriften, rote u. blaue Anfangsb. Yon Hoffmann v. Fallers-

leben auf dem Boden eines Zuckerbackers in Celle gefunden (Notiz

auf dem Blatte); es hat als Einband zu einem 8°-Bande gedient

und tragt den Euckentitel: Waldenfer
|

Kymedontis
|
Jesuite . . . |

Bruchstiick des Sachsischen Landrechts, nd., aus Ho-
meyer III 4 § 1 bis 7 § 2. Anf. : kopinge oder der ghift. iene de

fe vnder erne heuet . mut fe felue dridde icol behalden etc. SchluB:

men richtet over ene dorch des koninges vrede den he an .. . ||.
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Frankfurt a. M., Karl Theod. Volckers Verlag u. Antiquariat.

Eat. Nr. 259 (1905 Nov.), S. 3 Nr. 29: 384 Bl. Pap. in 8°

(15x 10,1 cm)
,
Ende 15. Jahrhs. Lagen vom Schreiber gezahlt,

von jeder Lage sind Bl. 1 nnd 3 fortlaufend nnmeriert. Festes

starkes Papier, nnr eine Lage (Bl. 269—276) ans minder starkem

Pap., das ziemlich gebraunt ist. Bl. lr etwas fleckig n. gebraunt,

ebenso die letzte leere Seite der Hs. Von einer Hand in kraftiger

regelmaBiger Bnchschrift, nur Bl. 384r von einer anderen, ahnlichen

Hand mit spitzerer Feder nachgetragen. Sauberes zartes Tinten-

linienschema, 22 darchl. Zeilen. Die sorgfaltige n. reicbliche Ru-

briciernng stammt vom Schreiber der Hs. Rote Uberschriften,

z. T. sehr ausfiihrlich, besonders bei den empfehlenden Einleitungen

der einzelnen Andachten. Die groBen Anfangsb. rot gestrichelt,

einzelne Worter des Textes rot nnterstrichen (besonders viel in

Stuck 7), ebenso in Stiick 1 der standig wiederkehrende SchluB-

passns der einzelnen Gebete. Farbige Initialen in drei verschie-

denen Ansfiihrnngen : 1) an den Anfangen der Hauptabscbnitte

6—8 Z. hohe, hiibsch verzierte, aber sonst dock ziemlich rohe

Initialen in 3—4 Farben (blau-rot-griin-rotviolett) mit einfacher

roter Randleiste; 2) 4— 5 Z. hoch, blau anf rotem Grunde, oder

blau-rot anf rot - violettem Grunde; bei sonstigen groBeren Ab-

schnitten; 3) 2 Z. hoch, abwechselnd rot oder blau; die iibliche

Initiale der kleineren Abschnitte. In Stiick 2 und 3 sind alle 3

Arten 2 Z. hoher als in der iibrigen Hs. ausgefiihrt. In neuerem

Halblederbande. Herkunft unbekannt. Dialekt ndrh. (ripuarisch),

doch tritt das kolnische incle nur Bl. 384 y auf, sonst nur vnde.

Das haufige w fur anlautendes v ist, wie es scheint, kein wirkliches

iv sondern ein dem tv ahnliches verziertes v.

Ndrh. Andachten.

1. Bl. lr—77t
: Jesu Freuden Psalter. Anf.: (rot) Her

begynt dat ‘Prologus tvp Jliefits ivrouden fetter, (schwarz) Uur de

voefe dynre gotlicher mayjlaet neygen ich mtch 0 vader der grondelofer

harmhertzichett etc. Prolog und 149 Abschnitte, urspriinglich doch

wohl 150 Abschnitte wie im Psalter. Durch Initialen der Gattung

1) sind Prolog und Ps. 1 u. 51 hervorgehoben, durch die mittleren

Initialen Ps. 11. 21. 31. 40. 61. 70. 79. 88. 99. 109. 119. 129. 139.

Ps. 1 beg. Bl. 1T
: (rot) Heir begynt der froude felt ’. GEgruet ftj-

fiu O gloriofe onbegriffliche vnd gebenedide dryualdicheit Jn d' on-

fprechlich’ vrouden de du haddes van ewicheit in dir feluer befeffen
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van der edelhj dynre gotlicher werdichg etc. SchluB: Da’ fy dich

conyck d’ conycken feyn moiffen in voller vroudc rengeneirs fonder

Amen (!).

2. Bl. 777—188t : Andacht zn den 35 Harterfallen
Christi. Anf.

:
(rot) Hier Begtjnen de xxxv velle de vnfe He Jhs

xpns 6 vnfe iville yn fyme lijden geualle is Dar eyns deyls des heije-

liche lijdens xpi in bekant wirt ivnd dit is eyn fchoy offenige dar eyn

mynfch all fyn ivercks in ordeneiren mach. Der eirfle val was doe

Mj fell van fijne Joger fcheede. (schwarz) GEbsdijt Geloefft Geeirt

vnd gloificeirt ftjftu 0 mynliche vloeffer der mynfchlicher felen Here.

Jim xpi ich vmanen dich mit dan=(Bl. 78r)ckb'hj vs alle myne crefften

des andachtigen neder valles dattu dedes vp dem berge va Olijueten etc.

Im Ganzen aber nur 33 Falle, D’ xxxiij wnd lejle val (Bl. 170r
ff.)

schlieCt Bl. 188T
: vn pefenteir fy dye hemelfche vad’ Als fyn gemyde

docht’ Dy vfucoren bruit dar hy dich vm gefant halt wnd dar du dyn

dub’ bloet vur gejloirt hai(l Wnd den dilbere doet mr geftdue haift

Amen. — Eine nld. fls. des Werkes in Berlin, v. Arnswaldtsche

Hss. Nr. 3144 (Nd. Jahrb. 9 [1883] S. 135).

3. Bl. 189r—256T : Johan Bruckman, tibungen and Gre-

bete anf das Leiden Christi, in 44 Abschnitten. Anf.: (rot)

Her begynen ynige oiffenyge wnd gebeder wan dem lijde tons lieuen

heren De gemacht hait her Johan bruckma begynede van den palm

dage. (schwarz) 0 Al're liefflichlle vnd begerlichfte licht aV gelou-

uiger felen 0 eincerdige loff der engelen Here Jhu xpi Jch ere wnd

loue dich vs dem dieffen gronde myns h’tzen wnd myns geijles wanttu

vp den hilgen palmdach dich gewerdiget haift zo come Jn Jhe’l’m etc.

SchluB im Abschnitte Van d’ fendynge des hilgen geifte(s) Oracio mit

den Worten: Vp dat ich dich 0 h geift mit alle hemelfchen her mots

louen in eiviger vroitclen Amen. Es ist nicht das von W. Moll,

Johannes Brngman, Bd. 2 (1854) herausgegebene Leben Jesu Brug-

mans
;
auch von den in Molls Anhangen beschriebenen and in Proben

bekannt gemachten Werken ist das vorliegende keins. Dagegen

ist es vielleicht identisch mit dem von Moll S. 284 N. 1 erwahnten,

von ihm erschlossenen, Werke Brugmans: Considerationes de pas-

sione domini
;

freilich fehlt die dort angefiihrte Doxologie am
Schluss unserer Gebete.

4. Bl. 256y—300T
: Der Rosengarten, eine Passionsan-

dacht in 33 Abschnitten. Anf.: (rot) Hir begynt Eyn fuulich gebet

van dem lijden xpi vnd is geheifehe der rofengarde. (schwarz) 0 Here

Jhu xpe mylde fluffel dreger des kernels vn d’ onbegreyflich’ richj gotz

leuC (Bl. 257r

)
d’ onbegriflich’ vfuleiffender fonteyne iV gotlich’ barm-

h’tzichj wie verre byn ich mit dem vlore fon van dir getwalt etc.
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SchlnB : Vp dat ich in dem hemel verhaue moege by fyne hilge vn
grois machen in dyme loue De leeff vnd rengeneirs mit gode dem rad’

in eynichg des % geiftes eyn gewair god fond’ ende Amen. — Das
Stiick ist nicht identisch mit dem Bericht I, S. 206 und 256 f., II,

S. 174 und III, S. 58 besprochenen, unter sicb wieder ganz ver-

schiedenen Allegorien desselben Titels.

5. Bl. 300?—330T
: Die 15 G-ebete vom Leiden Christi.

Anf.
:
(rot) Hir begyne de xv gebeder van dem lijde vns lieuen heren

Jhu xpi Pater nofter Aue Maria. (Bl. 301r
) 0 Here Jhu xpu Jch

dancken dir war de groiffe lieffde de d'u haddes zo dem myfchen doe

du in fchoefs etc. SchlnB Bl. 330r
: Mijt defen tend mit alle maneire

van fueffe gelude begere ich dich zo loue 0 al’ getrouwefle vloefer dit-

fent werff zo myne wnd zo gebenedie vur mich vnd able creatu’en Nu
vn in d’ ewichg (Bl. 330T

)
Amen. — Die Andacht weicht von den

sonst unter diesem Titel oder als „Die 15 Paternoster" mitgeteilten

Stucken ab.

6. Bl. 330t—337 t
: Die 15 Freuden Jesn am Kreuze.

Anf.: (rot) Eyn goet mynfch lack vur dem angefichte fyns fcheppers

mit groiffem vliffe etc., zwei voile Seiten in roter Schrift mit einer

Empfehlung der folgenden Andacht in Form einer Erzahlung,

schliefit Bl. 331r
: Hi) fal ouch nice Ions intfangen dan off hij geych

zo Stcte Jacob wnd leys in eyme voeftappe eyn pr nr vn aue Md.
D’ mynfch fal mee Ions ontfange dan off hij zo fancte Thomas geyck

in Jndeen. Dijt fijnt de xv vroude de vnfe lieue here Jh’s Xps vnd
vnfe brudigo om vns an dem bulge crude gelede halt vmb vns zo vloefen

vn felich zo mache. (Bl. 33

1

T
) 0 Lieue here Jhu xpi Jch vmaen dich

d’ vroude Die dyn gebenedide fele vnd licham hadden Doe d'u heynges

an dem cruce etc. Schlnfi Bl. 337r
: watt'u mich foe richliche vry vn

los gegolde hais in eyn ewige erffeniffe (Bl. 337 T

) Mit dyme hilge vnd
durbere bloede wnd mit dyme onfchuldigen dode Amen. — Eine An-
dacht unter demselben Titel und mit denselben Empfehlungen habe
ich oben S. 14 behandelt, der Text scheint aber abzuweichen.

7. Bl. 337Y—3olT
: Die Krone von den 5Sinnen Christi,

eine anf die Wochentage verteilte Passionsandaeht. Anf.: (rot)

Hir begynt de croyn van den to fynen vns H’en wnd die hy leijt in

fyme lyden ivnd fy is gedeilt durch de iveche des fodachs. (schwarz)

WEfl gegruit here Jhu Xpi eyn edel conynck der hemelen wnd d’ hilgen

wnd eyn blijnckende crone d’ ewig’ glo’ien. SchluB: vp dat ich na

defem leue mit dir moege wandele in dat tabernackel des hemelfche

Jh’rufalem.

8. Bl. 351v—371 r
: Die Krone von den 72 Yersen des

Leidens Christi. Anf.: (rot) Lit is eyn fuuliche Croen van de
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Ixxij verfen wan dem lijden xpi so even fyme gecroende houffde.

(schwarz) 0 hilge dryualdichg Jch huegen de kneen mys lichams Vnd

unit hegerden myns h’tzen vn mit den crachten myn’ felen vur de ynt-

gawordichj myns H’e Jhu xpi etc. SchlnB Bl. 370T
: 0 myn god vnd

myn h’e de eire vn (Bl. 371r
)

gloie mois fyn tend eyn eivich onner-

gencMich loff in eivichg der ewichg Amen.

9. Bl. 371r—384r
: Die G-oldene Krone Christi, eine

allegorisclie Andacht. Anf.
:

(rot) Dyt is eyn guide crone vns H’e

Jhu xpi getseirt ivnd gefmedet mit de guide fyn’ menchueldige ’ myno,

icircke vnd’ fchey mit xvj tacke. (schwarz) Wwefl Gegruet h’e Jhu

xpi eyn guide crone d’ myne begerlich an fchouwen etc. Bl. 374r
:

(rot) Her endet d’ omcirkel der crone wnd her na volget xvj tacken

Eyn eicldich gebet her na volgende so nemen vur eyn tacke wnd tufehe

eyn eyckliche (Bl. 374v
) tacke so lefen so tzeirhg defe gruitse viifchreuen

Weft, gegt\ here Jhu xpi eyn guide crone d’ myne. (schwarz) Bene-

dice, glare
, loft vnd danckb’hg mois . dir fy van alle creatu'en etc.

Sehlufi: Jn in der lefter oren myns vfgauges vertziert so iverden myt

der croenen der glorien jn dielachtich so iverden der erffeniffe dyns

richs. Amen.

Fulda, Kgl. Landesbibliothek.

Mscr. Aa 132: 179 Bl. Perg. in 12°. Sorgfaltige Buchschrift

des anf. 15. Jahrhs.
,
von einer Hand. 17 Z. anf vorgezogenem

Tintenlinienschema. Rnbriciert, rote IJberschriften, rote nnd blaue

kleinere Anfangsb., grofiere Initialen (rot anf violettem Grnnde,

oder rot-blau anf griinlichem Grnnde) am Anfange der groBeren

Abschnitte. Einbanddeckel verloren gegangen, vora nnd hinten

VII resp. VIII Bl. Pap. vorgebnnden, vorn mit nd. Gebeten des

16./17. Jahrhs.

Nd. Horarinm mit Kalender.

1. Bl. lr— 12 T
: Kalender. Die Monatsnamen zeigen west-

liche Pormen, vgl. liarde maent, fpurkel, weder maent (— Juni). Alter

Nachtrag znm 26. Juli: S’ Anna vnfe prona

;

jiingere des 17. Jhs.

znm 26. Nov.: Conradus Luckharclt, Bl. 9r znm September: Anno
1648 den j feptembrij ift mein vetter C. luckhart von mir gekommen
bey ihr g von koijljboechge (?).

2. Bl. 13 r—58r
: U. L. Franen Getide. Anf.: (rot) Hijr

begint de vorrede vp vnfer leuer vrowe getide. DEfe ghetide vnfer

vrowwe fijn in duytfche ghefat ivan tvorde to worden als hey nafte

conde de fe oner fatte beholden heelheit verftandelheit vn warheit des
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fynes etc. Bl. 14r
: Hijr begint vnfer vrowe ghetide. HEre du fait

vp doen myne lippen . vn my mont fal vort kundigen dy lof etc. SchluB:

Vnde de name der gloriofer iucvrowen marien fyner moder fy ghebe-

nedyet in ewicheit Amen. Es ist das Geert Groote zugeschriebene

Werk, die nld. Yorlage ist deutlich.

3. Bl. 58r
: Hijr eendighet vnfer vrowe ghetide hijr na volghen

de ghetijde van der ewigher wijfheit.

4. Bl. 80r
: de ghetijde vd de hillighe gheejie.

5. Bl. 90: de lange ghetijde vd de hilge cruce.

6. Bl. 112t : de coerte cruce getijde.

7. Bl. 116r
: de feuen pfalmen der penitencien, mit der Li-

tanei.

8. Bl. 141r
: Hijr begynnet de vaerrede van der vigilien. (Bl.

141T
)
Hyr beghynet de vigilie in duetfchen de ghefat is to helpene

den ghenen de vd hijr gheuarS fvjn etc. SchluB Bl. 179T
: Eer vroude

fy in di ewelike vn vmmermer. Amen. Deo gras.

Bl. 157 ist ein nachgeheftetes Pergbl. mit einem Nachtrage

desselben Schreibers zu Bl. 156T
. Auf Bl. 157T Eintragung des

17. Jahrhs:

Wann icir hettenn all Einnenn Chrijllichenn gelaubenn,

gott vnndt der gemeinne nutz Vor angen,

Einn Ellen maJS Vnndt Einn gewicht

gutten fride vnt Recht gericht

Einne MiinfJ] Vnt guttes geldt

So Stiindes woll Jhn der gatze weldt.

Bernhardt HocJcedt (?? vgl. im Kalender Luckhardt)
|

Anna
coniux

|

1624 13. iannuarius. — Die Priamel erseheint nd. im Ilim-

bokelin Y. 28-r-33, vgl. auBerdem Bericht II, S. 57 ;
v. Wicht Yor-

bericht zu seiner Ausgabe des Ostfries. Landrechts (Aurich 1746)

S. 200; Tjaden, Das gelehrte Ostfriesland Bd. 1 (Aurich 1785)

S. 118 f.

Mscr. D 38: 38 Bl. Perg. in kl. 4°, Mitte oder 2. Halfte

16. Jahrhs. Pappband des 18. Jahrhs. Innenseite des Yorder-

deckels : illustri Bibliothecae Fuldensi sub auspiciis Reverendifsimi ac

Celfiffnni Principis ac Episcopi HENR1CI adornatae atque vigenti

d. d. D. Joh. Christoph Stockhausen Sacrorum Hanoviensiurn A. c.

addictorum prcesul et Serenifsimo Principi a Consil. eccl.

Nd. Stader Stadtrecht von 1279.

Bl. lr—

7

T
: Register iiber die 11 Stiicke des Werkes und ihre

Artikel. Bl. 8—38 sind vom Schreiber als 1—33 foliiert worden,
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es fehlt jetzt das Doppelbl. 3—4. Zwischen Bl. 15/16 sind 2 Artt.

(Y 27. 28) auf einem nachgehefteten Blatte Perg. erganzt. Die

Statnten beg. Bl. l
r

: Jufte indicate filij hoirh. Jn dent namen des

Sons vnd des hey” Gei/ls, fm deffe Ordell befchreuen van dem wittigften

Bade van Sladen, vme der meinen Stadt tcillen, vnd fe ne mach ock

neman befchelden by finer wonynge, fonder wedder in dat boke. —
Jnn dem Jar von vnfes hern Gades bort M. CC. Ixxix. in dem Mey
tcorden de menen Bathmanne vnd de Wittigfien von deffer Stadt to

Stade tho Bade etc. Mit Bl. 3/4 sind Art. 19 bis zum Ende des

1. Buchs verloren gegangen
;

Bl. 15T ist zu Art. V 26 am Rande

bemerkt: Nota illud fubductum nonidla exemplaria n hnt. Bl. 33’

bricht im letzten Absatze des Denkmals ab
: fo fcholde de Jenne

eine pande ||, die SchluBworte sind mit dem letzten Blatte der

urspriinglichen Hs. verloren gegangen. — Dies Stadtrecht ist nach

der alten Hs. der Bibliothek des Oberlandesgerichts zu Celle ab-

gedrackt von Er. Es. v. Pufendorf, Observ. juris univers., Tom. I

(1780) S. 163—228 und bei Senckenberg, Selecta iuris et histo-

riarum (Francof. 1742) S. 267 ff.

Kloster Gaesdonk bei Goch (Niederrhein),

Bibliothek des Bischofl. Miinsterschen Gymnasiums.

Yon den Handschriften dieser Sammlung kommt eigentlich nur

die erste fiir unsere Zwecke in Betracht, da alle iibrigen rein

mnld. sind. Wegen der Abgelegenheit der Sammlung verzeichne

ich trotzdem ausnahmsweise in aller Kiirze auch diese Nummern.

Nr. 1 : Pap. in 4° (19,5 x 16 cm), 6 cm dick. Ca. 1510—1520.

Rubr., rote Uberschr. Im alten gepreBten Lederband mit Holz-

deckeln, von 2 Spangen eine erhalten. — Auf dem letzten Bl. von

einer Hand des 17. Jahrhs. : Johannis HaJcenschoo (oder -schov)
;
auf

der Innenseite des Riickdeckels : BauLus BosMan 1692, darunter:

Was fol mir den Grojlen gut undt Gelt

Jn difer Welt —
icelchers ich entelich mus Lajien und varen dahin

Die algcmeine ftrafien tvoe Belch ich bin.

Ndrh. Arzneibuch aus dem Anfang des 16. Jahrhs. Bl.

1—2 spatere Zusatze. Anf. Bl. 2T : B\ tzom eyrsten anfanck dyfes

buechclges haftu eyn reygyfler off taefel jnd nicht den jnhalt dyffes

buechelges jnd dyfe taefel off reygeyfler staet jn xlvi Jcaepylel off traek-

taet jnd soe melt eyder Jcaepytel feyne funderliche jnhaelt jnd waer tzo
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das tzo bruychen is soe dyt naefolgende reygeyfter meldet jnd soe hauen

ich noch ouer dyt reygyfter gemacht dyt kleyne taefelgen den jnhalt

dyfes reygy\gy\fters jnt koertz jnd dat dar om dat du ey eyder kapytel

soe du begers leyclitlichen vyde machs jnd staet jn der tzael tzo xlvj.

Es folgt zunaehst Bl. 2y—

4

y dies Register des Registers in 46

Abschnitten, dann Bl. 5r—26T das ausfuhrliche Register; vgl. Bl. 5r
:

If dylfe stack dey hey jn dyffem buchelgen begryfe fynt dyt fynt den

meyfte deyl all coe/lliche bewerde (tuck dey ich tzo fame bracht haue jn

lancheit der fzyt. Jnd dat etlich om myn gelt jnd ouch etlich durch

vryntfchafft myr gelert jnd gefchenck is worden. Bl. 27r beginnt das

eigentliehe Werk: Jn dem namen Jhefu cryjly Jnd tzo hoelff jnd

tzo troft tzo mancherley gebrechen jnd kranckheyt foe dem myffchen an

koemS foe vyndes du jn dyffe buchelgen feyl fchoner bewerter [tuck tzo

mancherley kranck den foe dar mit tzo helffen tzo der gefontheyt mil

der hulffe van goet fonder den alle dyn[gen]gen onmoeglich syt. Dat

eyrfte kapytel. Dyt lert eyn purgafy off dranck
[
dranck

]
machen tzo

den poecken dey tzo heylen ivey lang eyner dey ouch heeft gehaet etc.

Die Capitel sind bis cccccl (550) darchrubriciert, dann folgt noch

ein nicht rubriciertes Stuck und ein Blatt mit Nachtragen des

17. Jahrhs.

Angebunden ist femer ein alter Drnek: VOn den vjigebrenten

waffe\ren. Ein guts niitzlichs biichlin. In wolch\er maji man die

zii den glydern niitzen vnnd
\

bruichen fol, als dan meifter Michel
Schrick do\ctor der artzney die de menfehe beschribe hat. Darunter

ein Holzschnitt (gemauerter dampfender Kessel). A. E. : Getruckt

zu Strafiburg / durch Martinu
j

Flach. Als man zalt M. ccccc. vn.

xxij. Jar. Hinter dem Druck endlich noch 5, z. T. von jiingerer

Hand mit Recepten beschriebene, Bll.

Nr. 2: Pap. in 4° (21,5 x 15 cm), 4 cm dick, zweispaltig. Buch-

schrift des anf. 15. Jahrhs. Rubr., rote IJberschriften. In ge-

preBtem brannem Lederband mit Holzdeckeln, von 2 SchlieBen eine

erhalten. — Bl. 1—4 leer. Bl. 5r
: Dit boeck hoert den fufiere toe

van funte Agneten bynnen Arnhem. Bl. 6 oben: Gaesdonck 1701.

1. Buch 4—6 des Werkes Van den claren ende verluchten

mannen des orden van Cifiercien. Anf. Bl. 5?: Hier beghynt

dat vierde onderfeheit des boecs vande dare en vluchten mannen der

oerden vd cifiercien va alquirino enen monick van clarendael den onfe

here ihefus criftus vifttierden doe hi fterf Dat yerjle capitel etc.

Buch 5 heiBt: Een vmanynge des abts Gheraldi van clarendael dat

men nyet zieere en fal en teat pericule daer van come; Buch 6: Van

onwifen fchouwen eens monicks van clarendael En vanden periculen
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des fchouwens. In der oben S. 39 f. beschriebenen Coblenzer Hs.,

der die Bucheinteilnng fehlt, finden sich die Anfange der 3 Biicber

der Gaesdonker Hs. anf Bl. 95ra
. 124,b

. 167,b
.

2. Vanden prelaten. DJe prelate verftoren eedrachticheit als

fi hem alte hart en ftrenghe bewifen teghen horen onderfaten etc. Weiter-

hin die Titel Vanden onderfaten and Van der achterfprake. Zu-

sammen 7 Bll.

3. Dit is een merckelicke leringe van den liden crifti. DJe
rofe onfe here ihefus criftus is geboren vand’ rofen fonder doern maria

en is yerft wtghefpraten en began hoer vyf fchoen blader wt te breyden

aender galgen des crucen etc. 3 Bll.

4. Dit is guede merkelicke leringhe. MEn vynt fidke lude die

oitmids cleynen moet dien fi hebben wanen dat fi ivanhopen etc.

5. Dit feit hugo de fancto victore, ein Gebet 1 Bl. A. E. 4

leere Bll.

Nr. 3: Pap. (mit ein paar Bll. Perg.) in 4°, 15. Jahrh. Aus-

stattung nnd Einband wie Nr. 2, beide SchlieBen fehlen. Herkunft

wie bei Nr. 2.

Bl. 1—3 leer. Bl. 4r die Herkunftsnotiz wie Nr. 2, Bl. 5r
.

Dann folgender Index: Wt Effrems des dyake vermanyge. — Jte

Een enyge fprake eens reguliers. — Jte Dat derde boeck va der nae-

volgynge xpi. — Jte Guede leer hoe me die becaring tvederftaen fal.

Jte ivtte boeck der geeflelicker gracien Dat Mechteldis geapenbaert wart.

— Jte wt fee Augufiini) leue Van Monica fyn lieue moed’.

Nr. 4 : Pap. in 8° (15 x 10,5 cm)
,

6 cm dick, 16. Jahrh. In

braunem gepreBtem Lederband mit Holzdeckeln, beide SchlieBen

abgerissen. — Bl. lr
: Gaesdonck 1701.

Mnld. Gebete und Andachten. Anf.: Alte hant als fee

Andrias hoerden die femme des heren die daer predicten zoe liet hy

fyn nette achter etc. etc., u. a. die VU fpfalmen voer die fele.

Nr. 5: Pap. in 8°, saubere Buchschrift des beg. 15. Jahrhs.

Einband wie bei Nr. 4.

Mnld. Augustinerinnenregel. Anf.: Eier beghint dat

prologhus inde boeke der flatute der nonne vader oerde fce augutus (!)

onfes glo'iofe iveerdighen vaders. — WAnt den fuflere naden.gebode

der regulen gebode wort een herte en een fiele te hebbe inden heer etc.

Ygl. oben S. 43; die mnld. Hss. des Werkes stellt znsammen de

Vreese, De Hss. van Jan van Ruusbroecs Werken I (1900) S. 266
nnd II (1902) S. 682.
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Nr. 6: Pap. in 8°, Anf. 16. Jahrhs. Rubriciert
, rote Uber-

scbriften. Einband wie Nr. 4, beide Schliefien erbalten. Bl. 7r :

Gaesdonck 1701.

Mnld. Exeerpte aus mystischen Tractaten, besonders

aus Ruusbroec, eins aus Tauler u. a. mebr. Gegen Ende ver-

schiedene predigtartige Stiicke von M. Eggert, also wobl M e i s t e r

Eckhart. Die Sammlung beginnt nach 6 leeren Bll. mit der Ge-

schichte des Abendmahls und der Passion nach den 4 Evangelien.

Die folgenden Abschnitte beginnen: a) Ego fum via et veritas et

vita; b) Die heylich ‘ en is niet te recht, die de andere een horde is,

My lieue brueders; c) Jherufale ftaet op l die lioecht en fchoutce al

om die glorie die da ’ come fal van dinen god; d) Item foe wie toil

ivefen een ivtucare gods vrynt. Die fet fyne gront in grondeloefe neder-

heit; e) Dit is gename ivtten graden der mynen seer fchoen. Here

Johclnes Rvfbroeck. HEilich leue is der myne graet mit foeue trappe

die wy opclymen ten rycke gods

;

f) Van drie eygenfchappen der

fchouwender zielen

;

g) Hoe dat dat edelfte van alle lenen is bane alle

belcenen en weten.een grodeloes nyet iveten. Wt liufbroeck

;

h) Fan

drie punten, daer dat volmaeckte fchouivende lenen in geoeffent tvort in

drien ivyfen. Wt Ruyfbroeck. Nota bene usw. usw.

Auch ein geistliches Lied findet sich darunter, das ich

hier vollstandig gebe. Die Yerse sind nicht abgesetzt.

Een inwedige fprack der zielen myt Jhefum.

OCh ick heb fo voel te lyden

bet ftaet my aen van alien fyden

0 rycker god ftaet my by.

Die Here. 0 ziele da bifte nock veer

du fuelces dy felue te zeer.

Die ziel. 0 he’ doet my fterue

myn fynne ivil en begberen

op dat ick altyt gelickmodich fy.

Die he’. 0 ziel ick en byn dy gheen gebreck

want ick inwendich tegen dy fpreck

En ghi iveet ivael den ivil my.

Die ziel. 0 fonder vkiefen ivil ick leue

en dy alle dingen op[ge]geuen

Doer (?) dyn ivil En dy my nyet

Och want nergens vrede dan in rechter ghelaetenh1

en te derne den wille myn

Och ick doer brack bitter en suer

Mer als ick quam totter kerne puer

och wonvael was my gefchiet

Kg!, Ges, d, Wiss, Nachrichten. Philolog.-hist, Klasse. 1913. Beiheft. 9
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Och nergent en vinde ick blytfchap

dan my te heren in inwendich*

daer icoert gebetert al my kyt.

Die Heer. 0 ziel holt dy daer aen

en laet dy nyet verbingen

hent dat ick fegge comt tot my.

Die ziel. 0 he’ ick icil damede do’

almocht my oeck ande’s yeboeren

die ivil gefche.

Die he' . 0 my ziel utucaren

ee dinck is dy va noet

dat dy rede teacher fy in dy.

En waeck in aide tyde

want da (he’) bi/le foe voel behind’s.

lie hebt guecle betroince op my
Die ziel. och my ghebreckt noch vort

da ’ let is dit gefehreue och vault in my.

Im Einbande von Nr. 6 steckt als innere Decke ein Pergament-

blatt mit Resten von Maerlants Rijmbijbel. Ygl. die Ausgabe

von David, Bd. 1 (Brussel 1858) S. 369. Die Schrift ist vom An-

fange des 14. Jabrhs. Die 1. Spalte der lesbaren Seite lautet:

J n dat lant van ifrael

D at defe fake al duf geuel

D ie myca maecte ab gode

V an feluere iegen gods gebode

E n maechte eerie outaer mede

J n fyn huuf daer hife in dede

S inen fone hi rente gab

S o dat hire page was ab

A Is man dede in dien tiden

D at hi iviide en liet liden

W ant dat lant was onberecht

M yea maecte linen cnect

S inen fone pape van hem

D ien tiden teas van bellem

E en iongelinc van leuyf geflachte

D ie fine Auonture ivachte

W aer hi hem genere mochte

S o dat hi rnycafe verfochte.
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N r. 7 : Pap. (vorae ein paar Bll. Perg.) in 8°, Anf. 16. Jahrhs.

Einband wie Nr. 4, sebr beschadigt, die einzige Schliefie verloren.

Mnld. asketische Tractate nnd Gebete. 1) Die Pas-
sionsgeschichte, mit vielen Gebeten and erbaalichen Erorte-

rongen nmkleidet and aaf die einzelnen Wochentage verteilt. Anf.

:

Bier begynt een fchoen oeffenige vande leuen en paffe xpi en vrifeniffe.

Des manedachs. 0 leuende, die leuede fal di laue etc. — 2) Dyt

fyn feue ivege. Merd aen. NV fullen wi merken dot die gene die

ingae doer die doer in die bynenfte ons lieuen heren, niet al gelick

gefat en mtfangen en iverde etc. — 3) Bier begit fute Auguflin 9

os vad’s hantboeck vol merck’ leringhe. En dat irjle capittel vad’

befchomvtge os liene he ihu x‘
1
). — 4) Gebete anf die 7 Gezeiten

der Passion Christi. A. E. : Soror iohana de fchild . Orate tp eo (!).

Nr. 8: Pap. in 8°, Anf. 16. Jahrhs., Einband wie Nr. 4ff.

Mnl. Andachten and Gebete. 1) Bier beghint een deuote

materie icanden weerde leuen en paffie ons heren ihu xpi en fynre

lieu’ nioed’. Maria dat alre fuuerlicjle maechdekyn openbaer etc. —
2) Bier beghint dat prekel der mynen een fonderlinghe tradernde

vand’ paffie ons here. Bernard 9. Aire fuetjle heer ihu xpe doer

flaghen dat morch myre fele mitter alre fuetfer en faliehfter iconden

dynre mynnen etc. — 3) Bier beghint een deuote materie vanden

leuen ende vanden liden ons heren ihu. 0 myn ghemynde broeder ic

bid v etc. — 4) 62 Gebete van der paffen vns lieuen h’en, nnd

zahlreiehe andere Gebete.

Nr. 9: Ein Pergamentblatt des 15. Jahrhs. in 4°, das als Ein-

banddeckel einer Hs. des 17. Jahrhs. (Discursus super institute et

habitu 3Iagni Praesulis Augustini ecclesiae Dodoris praeclarissimi
)

dient, enthalt Bruchstucke aus Ruusbroecs Geistlichem Taber-

nakel. Der Anfang der auBeren Seite lautet: in caritate en

in godlxker myne. En elJce tafele fal hebbe in midde twe ringe van

golde en int oufle eynde alfo gelike. En hier doer fulls icy doen al

onfe diverffe grindele. Die ringe va golde die leeren ons dat wy in

elke vrye beg’pe mit onfer wefeliker myne omevaen fullen etc. Vgl.

Werken van Jan v. Ruusbroec 1. Deel (= Maetschappy der Vlaem-

sche Bibliophilen, 3. Serie Nr. 1) S. 118 Z. 2fF.

1) Diese Hs. wird citiert von W. de Yreese, De Hss. van J. v. Buosbroec’s

Werken II, S. 527 N. 4, wo auch weitere mnld. Hss. des Werkes nachgewiesen

werden. Ich fuge noch hinzti Groningen, Univ.-Bibl., Pro excol. Nr. 8 (Brugmans,

Catalogus S. 288. Ygl. endlich oben S. 27.

9 *
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Giessen, Grossherzogl. Universitats-Bibliothek.

Adrians altbewahrter Catalogns codicum manuscr. Bibliothecae

Acad. Giss. (Francof. ad M. 1840) nebst den Additamenta von

1862 ist iiberall mitheranznziehen. Bei folgenden Hss. geniigt es,

einfach anf Adrians Beschreibungen hinznweisen:

Nr. 465/466 (Adrian S. 146 f.): Renners Bremische Chronik.

Nr. 579 (Adr. S. 177 f.): Groninger Chroniken des Lemmege
n. Sicke Benninge, von 1703.

Nr. 1009* (Additam. S. 15): Dortmnnder Statnten.

Nr. 1032 (Adr. S. 316): Das altere Braunschweigische Stadt-

recht.

Nr. 1035 (Adr. S. 317): Braunschw. Stadtrecht von 1532 mit

den Anhangen.

Nr. 1039 (Adr. S. 318 f.): Clevische u. a. ndrh. Stadtrechte.

Nr. 1040 (Adr. S. 319): Coiner Statnten.

Nr. 1043 (Adr. S. 320 f.): Liibisches Recht.

Nr. 1052 (Adr. S. 324): Hamburgisches Stadtrecht.

Nr. 1060 (Adr. S. 328): Stadtrechte von Oldenburg n. Bremen.

Nr. 1064* (Addit. S. 17): Schleswigsches Stadtrecht.

Nr. 1067 (Adr. S. 331): Stadtrecht von Yerden.

Dazu kommen die in Homeyers Rechtsbiichern verzeichneten

Hss., Homeyer Nr. 214 (Adr. Nr. 954, niederfrank.), Nr. 227 (970),

Nr. 228 (971). Nr. 246 (1040, ndrh.). Nr. 213 (953) ist nicht ndrh.,

sondern moselfrankisch
;
nnd das miter Nr. 247 aufgefiihrte Brnch-

stiick des Sachs. Landrechts war schon zu Adrians Zeit verschollen.

Nr. 45 (Adrian S. 12. — Bibl. Senck. Ms. 146* fol. min. [alter

F. 91]): 28 Bl. Perg. u. 4 + 32 neuere Bll. Pap. in Kleinfolio,

14. Jahrh. Die Pergbll. sind in 3 Columnen zu je 44 Z. eingeteilt,

vollstandiges Tintenlinienschema. Spuren von Rubricierung nur
bis Bl. 3*. In neuerem Lederbande des 18. Jahrhs., auf dem Riicken

GLOSS. EIIFOIW. LAT. GERM. MSC. — Bl. 28* : Carthvji #pe
Erfford) (15. Jahrh.); 1742 von H. 1. E. de Senckenberg ex Biblio-

theca Krafftiana Vlmenfi fur 10 Gulden erkauft (Bl. I1).

1. Bl. l r*—25rc
: Lat.-nd. alphabetisches Glossar. Anf.:

Abbacia. abdye. Abbatii. Jcoren vat etc. SchluB : Zometii dekene, zu-

caira fucker. Bl. 3Tb beginnt eine 2. Hand. Zahlreiche Nachtrage
von mehreren Handen des 14. Jahrhs. im Text und auf den Randern
der Hs.
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2. Bl. 25"—26rb
: Lat. - nd. alphabetisches P f 1 a n z e n v e r-

zeichnis. Anf.: Arthemifia by voth Apia mere etc., bricht mit

Galla eh appel, Gith raden crut ah. Bl. 26rb von anderer Hand die

5 lat.-nd. Hexameter: Eft feod<) legot cef<) tins rddit9 ighelt etc., nnd

eine lat. Bemerkung fiber die 7 Teile der Nacht: P’ma ps noctis

dl epqcVm etc. nachgetragen.

3. Bl. 26rc—26T
* (von 2 Handen gesebrieben) : Anfang eines

lat.-lat. Glossars : Abact<). ta. tu % fugat<) fepaty, Abaica foror aui etc.

bis Agagula fornicator
,
Agellari9 rufticy. Der Rest von Bl. 26 nnd

Bl. 27—28 sind leer. Anch die neneren Papierbll. sind samtlich

leer bis anf Bl. Ir
,
wo von jfingerer Hand ein Titel nnd die Notiz

fiber den Ankauf der Hs. eingetragen ist.

Nr. 163 (Adrian S. 57. — Bibl. Senckenb. Ms. 28fol.): 243

Bl. Pap., 16. Jahrh., 2. Halfte, in ein dickes Pergamentblatt ge-

heftet.

1. Bl. 2r— 151r
: Arnolds von Harff Pilgerreise ins hi.

Land, hd. Der Schreiber nennt sich Bl. lr
: Rolandus a Walden-

burgh cognomento Schenckernn. Das Stfick schliefit bereits Bl. 151r
:

vnd ahn forge nitt tnoge vollnbrlgy. Bydtt Gott vur den Pylgru, wege-

weyfer, vnd dichtter Amen.

2. Bl. 151t : 1582 den 15 marfij. Bl. 151T Mitte—152 t
: Nd.

Prognostik ffir den Schreiber der ganzen Hs., der am 10. Dec.

1542 geboren war. Die Sprache ist ein Mischmasch von Nld., Nfr.

und Hd. Anf.: Be plaefe des leu?.s is den neunzienfte graedt vom
Bock etc. SchluB: Arithmetics, Aftrologiam vnd poetriam etc.

3. Bl. 153'—226: KurzgefaBte Reisenotizen de 1561 if., wahr-

scheinlich betreffen sie Reisen des Schreibers selber.

Nr. 464 (Adr. S. 146. — Bibl. Senck. Ms. 69fol.): 425 gez.

Seiten, 16. Jahrh. In neuerem Pappbande mit Lederrficken. —
Vgl. Welland, Nenes Arch. VI (1879) S. 59 ff.

1. S. 1—370: Nd. Bremische Chronik des Rynesberch-

Schene mit der Fortsetzung bis 1547. Vorne fehlt wohl nur das

1. Blatt des Textes; S. 1 beg.: vnde fynen prefteren van alien ehren

fruchten vnd biefteren etc. SchluB mit dem Bericht von der Schlacht

bei Drakenburg 1547 : Den 29 Maij vp pingeftdach warden de hern

vnd Grauen vp den ScMtting to gafte gebeden vnd herlick getracteret.

Daneben am Rande: Ad fine pduxi 13 oct. AD 70. — S. 371—378
Nachtrag zu S. 209, fiber den Aufruhr von 1464, nd. S. 379—382

Nachtrage zu 1569. S. 377—382 sind zwischen S. 113/114 einge-

bunden. Alles Folgende von Hand 2 und lateinisch.
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Nr. 642* (Additamenta S. 11): 36 BL Pap. in kl. 4°. 15.

Jahrh. Rubr.
,

einfache rote Initialen, etwas grofiere nnr hinter

den roten Uberschriften BI. lr
. 11T n. 28\ RegelmaBige, schmnck-

lose Bnchschrift. In modernem blanem Papierband.

Das Leben des hi. Antonius, nebst angehangten Mirakeln

and Exempeln. 1. Bl. l r—28T : Vita fancii Anthonij. ANthonias

teas geboren i t egypten van geyftliken olderen de beyde reckelick iveren

etc. Bl. 6 r
: Dar wart anthoius dach vn nacht in alle t re ync be-

koert vn angeuochte va de duuele yn maniger manerS als hijr na eyn

deyls befcren (!) jieyt Vn vte dem paffionale genome ys Mer alle de

bekoringe to fettene vn to feryue behouede lange jtnnde vn groten ar-

beyt Dar vine icil ick er eyn deyl hijr fetten vme der kortheyt icillen

etc. Im Folgenden ist dann besonders hervorgehoben Bl. 11 T—25r
:

Tranflacio fandi Anthonij. IN den eyrften do Conjlatiu9 in der tijt

keyfer was lejl men dat he nyn kynt en hadde etc. bis vn he fal ver-

krige des gime vns god Am. Dann folgen wieder Mirakel des hi.

Antonius, das letzte schliefit: vn to hant fo vorgenck vn vorfwant

de nap icK Ame.

2. Bl. 28y— 33 r
: Zwei Exempel vom hi. Panins Simplex.

Anf. : Van eyne hillige heremiten genomet de f,Impel paulus ey(n) dif-

cipel funte antlioij. Eyn hillich hemite genomet pauh) de (impel vn

was ey difeipid fancti Anthonij vnde deffe hadde fyner bekeringe al-

fufdane beghyn etc. Bl. 31r
: DE/fe felite paulus fimplex vortellede

den vaders to eyner tijt alfusdane mirakel etc. SchluB: mer leuer wil

ick dat he bekart werde vn leae icy.

3. Bl. 33r— 36T
: 8 vermischte Exempla, die ersten 3 ans den

Leben der Altvater, 4—6 Marienlegenden, 7 von St. Edeltrndis,

8 von einer liitligen maget de hette yakelina. Anf.: Tice oltuaders

beyde vnfe heren god dat he en oppenbaren icolde to wat vullekomehcit

vn mate van even leuene fe gekomen weren etc. SchlnB: dat (ick

nicht en recket in jlreckct gode to deynene jq Amen.

Nr. 693 (Adr. S. 211 f. — Bibl. Senck. Ms. 4): 82 Bl. Perg.

in 12°, 14. Jahrh. 16—22 Z., meist anf vorgezogenen, aber wieder

getilgten Linien. Yon 4iner Hand, aber in versebiedenen Absatzen
geschrieben; groBtenteils kunstlose Bnchschrift, einiges in Cnrsive.

Rnbriciert, einfache rote Anfangsb., Uberschriften rot nnterstrichen.

In nenerem Lederband. Aus der Carthanse in Coin, vgl. Bl. lr

unterer Rand: Carthvfien dom9 Colonie a. Bl. 82 T
: Jfte lib e Car-

thvfieri dontt) fee larba’e i Colonia. Bl. 80r
: picm 78. Eric Benzelius

(gemeint ist der altere f 1709), dann Schilter, dann Heinr. Christ,

de Senckenberg.
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Lat.-ndrb. geistlicher Sammelband. Aof dem Papier-

vorsetzblatt ein ungenaues Inbaltsverzeichnis von Sencbenbergs

Hand, das bei Adrian benutzt ist. Der Band enthalt viel mehr

kleinere Stficke. Er beg. mit Bl. lr—15T : Jncipit gteplacio bti bn.

de paffioe do* l feptem horif

;

vgl. oben S. 33 f. Die deutschen Teile

des Bandes sind:

4. Bl. 18t—20v (ohne Uberschrift) : Ein knrzer mystischer
Tract at fiber Greduld, Rene nnd BuBe. Anf. : De got minet de l

fal nit fukl fins felnif nutz (z aus Correktur) mer got. Men l

fal neyma vru fcliaf zone, durg enigre gaue wille etc. Dnrcb No wird

auf besondere Anfange bingewiesen, z. B. Bl. 18T : De geduldig is

de tvirt be fchinnit mit vele ivijfheide; Bl. 19T : Jn der kraf der got-

lige rmve; Bl. 19T : De alre bejle penitecie if (Bl. 20r
)
dat der mefche

haue el groz in ein volkumi aue here (vgl. Deutsche Mystiker
,

ed.

E. Pfeiffer, Bd. 2, S. 560, 7). Bl. 20v
: Got l gcgaf fich ney, noch i

gegeit fich nitmer in cn geine vremede wille (vgl. ebend. S. 570, 30).

SchluB : Dat heit he geda allif vor gode (vgl. ebend. S. 571, 34).

19. Bl. 45T—46r
: Mystisches Stiickcben, fiber minne,

Intergeit u. verftetniffe, rheinfr. Anf.: Jich wil rime in toil i mir

goit laze ivirke etc. SchluB: er fal jich alle sit an nuiver beketlniffe vbB.

21. Bl. 52r—54r
: 24 Zeichen eines vernfinftigen &mn-

des, rheinfr. Vgl. Deutsche Mystiker, Bd. 2, S. 476, 33—478, 15.

Anf.: xxiiij fint zeichen. Daz erfle zeichen . daz fetzet d’ all ’ hoifte

mijler all’ kufte . ... da her fprach. Da bi fait ir bekene dat ir mine

iiig’ fit etc. SchluB: Dit fint zieche eines vnuftige grades da daz

bilde all’ warheide i leuet vn fib ir nit enliat d’ enfal noch enda(r)f

vo fin’ vnuft nictes nit halde . er noch and’ lude.

22. Bl. 54r_T : Ivleines mystisches Stfickchen „¥er in

der Wahrheit ist“, ndrh. Anf.: No Jn der warheit uat der mefche

leizit ide fich getroijlit darch got . ... he fal id i ime vide etc. SchluB

:

icat he is i gode alze male . in got is vbe yn.

23. Bl. 55r—60r
: Auszfige aus Meister Eckharts Reden

der Unterscheidunge, ndrh. Anf.: Dit fit de rede, vicariy vo

durrlge. der for vo erfort . broder erkart. — Der mefche der einis naive

leues . of tikis wil beftan . de fal gan l zii fime gode etc. Vgl.

Deutsche Mystiker, Bd. 2, S. 571, 36 ff. Am Rande durch ein No
hervorgehoben Bl. 55T

: Mefche her l difeme dieffeme grade der de-

mudicheit, Bl. 56 r
: Mefche du fait lide vmbe die gerechtikeit, Bl. 56T :

Ein vil kleine lie tde tie fnode id fi is vil nntzer geda i icarer gehor-

famhede (vgl. ebend. S. 543, 24), Bl. 58r
: Da Jch mir neit i wille

da wilt mir got (ebend. S. 544, 4 f.), Bl. 58y
: IS dat hener dir lide

an debt ane dine fchult etc. SchluB: no Vint got alfo vele ganzis
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geloue a dir dot is gode wder ide dir nutzer da maria godis mM’ mit

aide helige vur dich bede dat l were eme fo ivert noch dir fo nutzelig.

(S)0 tvane du trege bis fo Salt du dir Seiner grofe gewalt doyn. So

wat du gudef dels fo fait du dich vfmeiin.

29. Bl. 66t—70: Ausziige ans mystischen Schriften, ndrh.

Anf. : Du fait min troijleloys cruce dicke vur dine ouge ftellen etc.

Bl. 67v
: JSu Die ewiche tvifheit fp'cht. Halt dich afgefcheidelichcn va

alls mefche. Bl. 68r
: Der mefhe des icille in fine erfle vrfpriic is ge-

vloffen vn fich da me hait vlore etc. SchluB: vn weme wale geuellet

allet dat ich ge dim . eu d’ prifl’ much es dun wane he wilt va finef

abatef wege.

31. Bl. 76 r—76r
: Sterbeandacht, ndrh. Anf.: Dit fal ma

lefen ivor eyme menfche de da fterue fal Menfche vrouwes du

du dich dat du inn (Bl. 75T
) Mrfteme glouue jlerue fait etc. Schlufi:

teat du hais mich erloift.

32. Bl. 76r—77r
: Ausspruch Bischof Albrechts, ndrh.

Anf.: Broder albret der preitgere biffehof fprach. Jt fint veiretzezic

jlude tufche dag jn naigt etc. SchluB : nog ouch gedtddich infint i

hre pine. Ygl. Zs. 8 (1851) S. 217.

33. Bl. 77r_T : Exempel von 4 Tugenden, ndrh. Anf.:

It teas eine glide cloift’ vrouice . do fi an yrme ende lag .jn folde jlerue .

do bade fi de cidere vrouice dat ft in getzwat fechte va yrme leue etc.

SchluB: De veirde dogit teas dat ich eyne ckeliche mefche alfo leyf

hadde alfe mich feluer.

34. Bl. 78r
: De va rechte h’zen an vnfes h’ren martilie gedekit

.... eine tepperuge alter befcliedeheit.

35. Bl. 78 r—79r
: Jd fprach ein lefemeijler va feys dige de

gar gut fint. Dat irft is fo we gedelcit an fine vfumede zijt etc.

SchluB: alf fee paulus de in den dritte hemel gezuckit wart.

Nr. 790 (Additamenta S. 14): 21 Bl. Pap. in kl. 4°. 15.

Jahrh. Yon der gleichen Hand und in derselben Ausstattung wie

Nr. 642a
,
nur sind die roten Ubersehriften vor jedem Absatze ge-

setzt. Ygl. auch Nr. 816a
.

Die evangelischen Lectionen fur die einzelnen Tage der

Fastenzeit. Anf. Bl. l r
: (rot) Hyr beghynnet de ewagelia de fick

gebort to lezene yn den Ampte der hillighen rniffe va des eyrfte gu-

denfdages an yn der vajlen wente to paffehen vn ijnt eyrfle dat eua-

gelin des eyrfle gudenfdagy in der vajlen u\. Matheus. WAn gy
vajlet fo en werdet nicht bedrouet alfo de ypochriten etc. SchluB Bl.

21r
: (rot) Des jlillen vrygdages left me de paffte fancti Johis euagelifte.

Yppe paffche auet dat euageliu. Matheus. Unde des fabbates des
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auendes fpade etc. bis: Su ickhebbet iw vor gefeget z<\ Deo gras. Bl.

21T leer.

Nr. 816* (Additamenta S. 14): 12 Bl. Pap. in kl. 4°. 16. Jahrh.

Von derselben Hand und in der gleichen Ausstattung wie Nr. 642*

and 790b
;

rote Uberschriften nur Bl. lr
. 1T. 6r

. Da auch die

Wasserzeichen dieser 3 Handschriften identisch sind, gehoren die

Nrr. 642*. 790b und 816* ihrer Entstehnng nach ganz eng zusammen,

es liegt aber kein auBerer Beweis vor, daB sie jemals einem und

demselben Bande angehort hatten.

1. Bl. lr—

8

r
: Die Kunst zu sterben, aus Bucb II von

Susos Horologium eterne sapientie. Anf.
:
(rot) Hijr begynnet kunne

(teruen Welcker de befte kunft ys vnde ys eyn Capittel genomen yte

deme horologio der ewyghen ivyfheyt. De difcipel fprack WAnte alle

menfchen van naturen begheren to ivettene Vnde yn dy ouerfle vnde

ewige wyfheit de eg vorfte bifl vnde eyn maker der nature alle fohatte

der wyfheit vnde der kunfte verborgen fyn etc. SehluB: alfo dat en

duncket dat en wal gefcheyn were mochte fe ferue als vnredelike beyfle

Am. Der Text gehort nicbt zu der Fassung dieses Capitels in

Susos „Exemplar*
,

wie sie Bihlmeyers Ausgabe der Dentschen

Schriften Heinrich Senses (Stuttg. 1907) S. 278 ff. (vgl. S. 278

Note zu Z. 20) bietet; sondern stimmt naber mit der lat. Fassung

des Horologiums iiberein, vgl. z. B. die alte Ausgabe Coin, Joh.

v. Landen 1501
,

in 12° (Stadtbibl. Hamburg
,
PB IV 199* in 8°)

Bl. L3
r
ff.

2. Bl. 9r—12t
: 4 Abendmahlsgebete. Anf.: (rot) Van den

Jiilligen facramente vnde du machfl dat lefen vor gebede wan du wait

dat hillige facramente entfaen. 0 Eyngeboren ihu xpe des leuendige

godes fone . we much iverdeliken louen de manichaoldieheit dyner guet-

heyt etc. SehluB: leuet vnde regneret eyn god eweliken Amen
2 cetera.

Nr. 863 (Adrian S. 256. — B. S. Ms. 130. 4): 244 Bl. Pap.

in 4°, 1464—1465 von Gerhard Nassauwe in Lemgo gescbrieben.

Einfache Rubricierung mit kunstlosen roten Anfangsbucbstaben

bis Bl. 89 r

,
weiterhin fast nur nocb anf den ersten Blattern jeder

Lage und auf Bl. 229 r—240r
. Bl. 244 durch Wurmstiche beschadigt,

aber restauriert. In altem braunem, einfach gepreBtem Lederband,

Riicken neu beledert, MessingschlieBen verloren. Auf der Ruckseite

des Vorderdeckels Pergamentbruchstiicke eingeklebt mit lat. litur-

giscben Stiicken (z. T. mit Neumen) des 13. Jahrbs.
,
und einer

deutschen Urkonde des Otte ottonis von iciczinhufen Eyn prijlir Al-
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tarifle fante Catherine Capeln za frideb’g (13. Jahrh.). — Altere

Signaturen F. 66 und Liber Bibliothecae Academicae publicae Senken-

bergianae V, 7.

1. Bl. lr—228 r
: Expositiones in Evangelia, lat., geschrieben

als Textns and Glossa
,

der Text der Evangelienlectionen mit

groBerer Schrift. Vom 1. Adventssonntag bis znm 23. Sonntage

nach Trinit. (Evang. vom Zinsgroschen). SchluB Bl. 228r
: Et eo

relicto abierut fp qfufi no audetes eu amplius quidqaa int’rogare. Sup

quibcj collect^ deo fit laus tiro fit
0 catori qui rw9 eft in ejfencia 2 t’nitas

in pfonts. f\ 2a an natiuitaf male (3. Sept.) collecta p me viliffimu

ghardu naffamve Sub cmo Ixv. — Bl. 228r_y ist spater der Evan-

gelientext von dem blutflussigen Weibe (24. Sonntag n. Tr.) nach-

getragen, Bl. 228Y anfierdem lat. Verse iiber den Zablenwert der

Bnchstaben.

2. Bl. 229r—244T
: Nd. Ubersetzung des Boethius, De con-

solatione philosophic, Bneh I—IV, mit erlauterndem Com-

mentar. Anf. : KOnyng dauid de fpreket in deme (altere alfits Here

dyne troftinghe hebbet gefroivet mxyne fele. Duffe wort machmen to

voghen deme ivifen dogentrike mane boecio, de dith jegewerdige boeck

makede in groter bedroffniffe , vn wart getroft van der wifheit. Nu
met he dat de troeft yfi twiuolt etc. Z. 29: De dith boeck makede de

hetet boecius, vn was eyn edele romer eynji fenaten fone vn waj] ein

tviji meift’ an grekfcher tungen vn latynfcher, alfo dat he vele bocke

makede va der gotheit van der Eedeliken kunjl vn va naturliker wif-

heit etc. Die Vorrede schlieBt Bl. 229T
: dat fick ein wijfi man tor-

necle van eyner cleynen fake. Es folgen dann die einzelnen Ab-

schnitte des Werks mit lat. Stichwortern eingeleitet und jedesmal

von einer Expoftio (bedudinge)
gefolgt. Vgl. : Carmina qui quonda

(Indio. Jndeme anbeghinne fynes boekes fpreket de meifter boecius

aldus Wanner daghes by mynen geluckigen tijden vn jn myner joget,

do makede ick kojllike boeke vn gedichte etc. Bis zur Mitte von Bl.

233v hat eine gleichzeitige Hand mit schwarzerer Tinte ziemlich

riicksichtslos hd. Sprachformen hineincorrigiert. Der Text des

Werkes lauft bis Bl. 243 Y glatt fort, Bl. 243T bricht in der Ex-

positio znm metru foptimum libri primi (also dem SchluBabschnitte

des 1. Bucks, vgl. Peipers Ausgabe, Lipsiae 1871, S. 22) ab mit

den Wortcn : Ouck fo heuet de fele veer bekumerniffe vn begeringe an

fck de des menfche dancken hindert dat he nicht mach gebruken vulle

home redelicheit vn vorftentniffe dat ifi vrocle droff
||

Alles Ubrige ist

verloren gegangen bis auf Bl. 244, das SchluBblatt des ganzes

Werkes, und einen schmalen Streifen von 6 Zeilen, der jetzt auf
Bl. 244r aufgeklebt ist. Dieser Streifen enthalt den Anfang der
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JPfa quartet li fecu: (T)Vm ego vera (= Peiper S. 31) and die nm-

gebenden Zeilen; Bl. 244r_v das Ende des 4. Bachs: (D)Jt iji de

beflutinge des verden boecks boecij dar de wijfheit aldus fpreket Dat

gelucke wercket veerleye wijs ed lonet ed richtet ed ouet vn pyniget etc.

(ygl. Peiper S. 117 Z. 5 f.) bis Bl. 244v
: wente alle dingk vn ivercke

de wy don hijr vp ertrick de do wy vor godes jegenwordigen ougen de

hijr able dingk richtet vn vnderfeheidet vn fuet 2Cy. — Hijr endet fick

dat verde boeck boecij van trojlinge der philofopliien effte ivijfheit Men
dat viffte vn dat lefie boeck iji niclit in dudefch gefat wente ed iji van

de' wetenheit godes vn dar aff vele to fprekende mochte groten twiuel

maken in den dumen luden. — Script
(_
a naffauwe g’hardo Wno Ixiiij

in lemego Jn ieiuTo an Judica ija f\ (= 13. Marz). — Der Text

dieser Hs. stimmt niclit mit den spateren Drucken des deutschen

Boethius iiberein.

Nr. 962 (Adr. S. 287. — B. S. Ms. 103 fol.): 276 Bl. Pap. in

Fob, 16. Jahrh. Ohne Rubricierung, Kanzleihand. In altem Leder-

bande mit Holzdeckeln, die beiden SchlieBen abgerissen. Auf der

Innenseite des Vorderdeckels die Jabreszahl 1581, die darunter

stehende Besitzernotiz ist unlesbar gemacht. Homeyer Rechtsbb.

Nr. 221. Weiland, Neues Archiv YI (1879) S. 59 ff.

1. Bl. 1—5 leer. Bl. 6r Titel: Richtftich Jn Bern Landtrechte

Vnde Lenhenrechte So Kaifer Frederick von Stouffe genandt Etwan

tho Meiolan in deni Falatze Na Gades gebort. 1178. Gefettet vnnd

gegeuenn Hefftt. Es folgen Bl. 7r (bez. als Aj)—75r der Richt-

steig Landrechts (Bl. 7oT—77r der Judeneid angehangt; Bl. 77T

—78T leer), und Bl. 79r (bez. K)—133r der Richtsteig Lehn-
rechts, beide aus dem nd. Drucke Augsburg 1516 abgeschrieben.

Bl. 133T leer. Ygl. Homeyer Richtst. S. 9 Nr. 28, Sachsensp. II

1 S. 373 Nr. 9 u. S. 378 f. Den Richtsteig Lehnrechts hatte

Senckenberg nach dieser Hs. abgedruckt, vgl. sein Corp. Jur. Ger-

man. I. 1 praef. § 110.

2. Bl. 134r—139r
: Kleinere chronikalische Stiicke zur Ge-

schichte Heinrichs des Lowen.

a) Bl. 134r—135Y
: Uber die Griindung von Liibeck. Anf.

:

Anno Frederici der 3. do men fchreff na gades gebordt 1157 Do her-

tich hinrick de Lawe fach dat fick de Stadt Liibeck fehr beterde etc.

Schlufi: vnd na der tidt ivordt de Stadt Dike.

b) Bl. 136r—I37r
: Von vorjloringe Bardewigk. Jn dem vpge-

melten Jare 1190 do vorfammelde de here van Brunfchwig . . . ein her

von Stade etc. Schlufi : dat Luneborger foldt mochte defto bettern vort-

gang hebben thor See wardt.
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c) Bl. 137' : Hd. Verse auf Heinrich den Lowen, 20 Z., wohl

zu einem Holzschnitt. Anf.: Hertzog Heinrich der Lauve. Sighaff-

tich, gluckfelich grojier mach etc. SchluB: Liibeck Hannoner befejliget

hah. Bl. 138 r leer.

d) Bl. 138t—139r
: G-roBes bunt ausgemaltes Bild : in der Mitte

das gekronte weifie SachsenroB, umgeben von den Wappen nebst

Wappentieren der benachbarten Lander nnd Stadte. Aus den bei-

gefiigten Spruehversen geht hervor, daB es ein satirisches Bild auf

die Teilung der Lander Heinrichs des Lowen sein soli. Bl. 139T

leer.

3. Bl. 140r—243r
: Liinenbiirger Cronica, es ist die jiingere

Fassung der s. g. Bromes-Chronik, mit den iiblichen Anhangen.

Zu den Bericht I, S. 138 u. II, S. 67 aufgezahlten Hss. dieser

Chronik kommen die beiden Bericht III, S. 194 u. 114 angefiihrten

Wolfenbiittler Hss. Bl. 140r nnr der Titel, Bl. 141r Anf.: Keyfer

Frederick de Ander makede Erft de her[chop Luneborch tho einem

liertochdome etc. Die Chronik geht von 785—1421 nnd enthalt das

Lied Keppensens zu 1371. SchluB Bl. 208y : vnnd wofledenn de lande

aim beiden fidenn. Es folgen dieselben Anhange wie in der Be-

richt II, S. 68 beschriebenen Kopenhagener Hs. in der gleichen

Reihenfolge. Bl. 243y—249* leer.

4. Bl. 250 r—269r
: DOCTORIS AMbrofij Magirj Prognofticon

fiir 1551—1580, hd. Bl. 269r —270r
: Prophetia de Anno 1554 Aim

die Kog. Maitt. Bl. 270r—

y

: Die Rechte bedeuttung vnd aufleggung

Jn die Groffe prognojlication de Annis GO. Bl. 271—276 leer.

Nr. 1055 (Adr. S. 325. — B. S. Ms. 92 in kl. FoL): 43 Bl.

Perg. in kl. Folio, 14.—15. Jahrh. Bl. l
r—25y sind im J, 1598

als S. 1—50 paginiert, Bl. 26T—43Y als 1—35. Zweispaltig, mit

vollst. Tintenlinienschema. Bl. 1™ eine ll'/a Z . lange rote tiber-

schrift mit 7 Z. hoher roter Initiale, sonst keine Spur von Rubri-
cierung. In neuerem Halblederland, auf dem Riicken: STATUIA
M1NDENS1A.

Nd. Stadtbuch von Minden, mit mannigfachen Eintra-

gungen stadtrechtlichen Inhalts. Der Band ist im Jahre 1318
angelegt, die Haupthande gehoren dem 14. Jahrh. an, die Nach-
trage gehen bis 1598.

1- S. l a—10a
: Verzeichnis der vor dem Rate der Stadt Minden

aufgelassenen Kaufe und Verkaufe 1318—1362. Anf.: (rot) JN
dit boch fcalmen ferine alle de er gvd lathet vor dem rade vnde eth
ant phat, vppe dat de dinch nich vor gethen icerden fo ef def noth
dat me eth bef'erine / Van godef bort dufet . vnde dre hudert . vnde ach-
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teyn yar were indeme rade etc. S. 7a sind sub a. 1327 drei §§ recht-

lichen Inhalts eingelegt: Aldus fint de koplude in de crem’e in de

gejle to myden vnderfceyden

;

ebenso S. 10~b zwei §§ (= Frensdorff,

Dortmunder Statuten und Urtheile IV B9—60).

2. S. lla—13b : Minder Bischofsrecht. Anf. : Wanne tho

Minden en nyghe byffcop kumpt etc. S. 13b zwei einzelne §§ des 14.

und endenden 15. Jahrhs.

3. S. 14a_b : 3 Rechtsmitteilungen von Dortmnnd an
Minden, 15. Jahrh., nd. (— Frensdorff a. a. 0. IV 89. 91—93. 97).

S. 15 leer.

4. S. 16a
: Verzeichnis der 1320—1344 aufgenommenen Burger.

S. 16b
: Einzelner § des 14. Jabrhs., nnd hist. Notiz (lat.) de 1325.

5. S. 17a—21a
: Dortmunder Reehtsmitteilung an

Minden de 1360. Anf.: Bit Sint de recht de de van Bortmunde

hebbet ghefcreuen Jn deme Jare Bufent Jar driltteyhundert Jar Jn
deme Seftigefte Jare van pahnen an na godes bord. Be de Eraftighen

befchedene lude kerjlen Sijmer etc. tho Samende hebbet ghefcrluen

lathen an dit bock. — En recht is. Storae ice in infer Stad
/
vn lethe

achter en kind van ener Sutler etc. Die erste Hand bat 25 Absatze

geschrieben; S. 21 a—26a Nachtrage von verscbiedenen Handen des

14. nnd 15. Jahrhs. S. 25a
. 25b

. 26a haben diese Nachtrage die

Columneniiberschrift Borpmude. S. 26b—27 : Rechtsmitteilung von

Dortmund an Minden von 1466 in ihrer vollen nrkundlichen Form.

S. 27—31 (einspaltig): Jiingere Ratsbeschliisse von 1535— 1555.

S. 32— 50 leer. — Von den zahlreichen Dortmunder Rechtssatzen

dieses Teils der Hs. kehren hochstens 4—5 bei Frensdorff wieder.

6. S. 51 (unbez.): Secunda pars statutorum Mindensium sequitur.

Habet paginas 35. M. J. Auerbergh sst. Ao 1598. Von derselben

Hand S. 2*: Formula Juramenti Senatorum, hd., sonst sind S. 1*—13*

leer. — Im Folgenden gehort zu den alteren Bestanden des 14.

Jahrhs.: a) S. 15*a— 16*b
: Grewohnheitsrechtliche Stiicke des 14.

Jahrhs., nd. b) S. 23*a
: Ein § iiber Grericht. c) S. 24*a—26*b

:

Absatze iiber herewede, gerade etc. 1336 ff., Nachtrage dazu S. 23*a_b.

d) S. 27*a
: Auseinandersetzung zwischen Bischof Gert nnd der

Stadt 1363. e) S. 29*a
: inninghe der holcere. f) S. 31*a

: Sathe,

betr. den Eid der Ratsherm und Gastrecht. g) S. 32*: Ratsbe-

schliisse von 1385 f. h) S. 34*a_b : Einzelne Rechtssatze.

7. Von den Nachtragen hebe ich nur folgende Eintragungen

des 15. Jahrhs. hervor: a) S. 20*—21* (einsp.): Privileg der Wand-
schneider, nd. b) S. 23*b

: Absage des Rats an Corde Gheuekoten,

vgl. S. 33*b
: Bericht iiber die Verhandlungen mit demselben.

c) S. 27*b
: 3 Rechtsbelehrungen, wohl von Dortmund (die erste
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bei Frensdorff IV 70). d) S. 29*b—30**: RatsbesehluB fur kopman

Ampte Meynheyt vnd vorflede zu Minden von 1451, erneuert 1453.

e) Einzelne Ratsbescbliisse ferner S. 14*a. 12*. 28**. 32*.

Schloss Haag bei Geidern, Grafl. Hoensbroechsches Archiv.

Durch die Freondlichkeit des Herrn Gymnasialdirectors Dr.

Joseph Pohl, damals zu Kempen, jetzt zu Bonn, bin ich in den

Stand gesetzt, iiber die einzige nd. Handschrift dieser Sammlung

hier zu berichten. Die Mundart der Hs. ist allerdings ausge-

sprochen ndl.

Cod. pap. in 8° (21 xl4 cm), etwa 2. Halfte 15. Jahrhs.,

vom defect.

1. Bl. 1— 116: Der Seelentrost. Anfang verloren. Als

Probe der Anfang des 4. Gebots: Hier begird clat vierde gebot ons

hen Uni xpi. VAder Hcue Jc bidde v ome onfe lieue he got leer my
wellic is dot vierde gebot. c

' Kint lieue dat wil ic gherne ten dy op

dattu gode biddes voer my. Dat vierde gebot fpricet Menfche da fait

eren vader en moeder Dit faljlu ten ierflfi mael aldas verftaen Du fait

lion gehorfam icefe efi diene hon met vlijt etc. SchluB: Dat wij daer

alle moete come de gone vns der vad’ en der foen en der heylighe geyfl

Amen. Aldas endet der zelen troefl Got maeck ons alle van fuden

los Amen. Eine gate Zusammenstellung nd. und hd. Hss. des Seelen-

trostes hat A. Reifferscheid
,
Nd. Jahrb. 11 (1885) S. 101 N. 5

gegeben. An nd. Hss. kenne ich noch die Bericht II, S. 24 be-

schriebene Kopenhagener Hs., ferner Soest, Stadtbibliothek Nr. 27,

Wolfenbiittel-Helmst. 134 (v. Heinemann I, S. 133 Nr. 156) u. 389

(v. Heinemann I, S. 311 f. Nr. 424) und das Bruchstiick Wolfenb.-

Novi 404. 10, Stuck 18 (Bericht III, S. 144). Von nld. Hss. des

Werkes kenne ich auBer der von Reifferscheid a. a. 0. beschriebenen

v. Amswaldtschen Hs. in Berlin noch Deventer, Stadtbibl. Nr. 58

(Kat. S. 28). Dazu endlich die zahlreichen Drucke des Werks,

vgl. Bahlmann, Deutschlands kathol. Katechismen (Munster 1894),

S. 13—14.

2. Bl. 117—148: Abhandlung iiber die Beichte. Anf.:

ANnucia pplo meo fcelera eor} yfaa 580
ca°. Onfe He feghet in vppheet

yfaie datme fyne laden hoe fonden fall cont niaken etc. SchluB: Dat

ivy na dit cort leuS moete van den hoeghe cancellier ihu xpo orloff

hebben te lefen mit den zalighen in den boeck des ewichs leuens nv
en ewelic Amen. Explicit liber cofeffionis vtilis valde. Bl. 149

—

151 leer.
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3. Bl. 152—186: Dietrichs von Apolda Leben der hi.

Elisabeth. Anf. : Van Sent Elyfabetten Leuen. Doe ich beghan

te onderfoeken van den Leue ende vanden zeden van der doet en vanden

miraculen fente Elifabeth etc. Die letzten 25 Bll. der Hss. sind

stark durch MausefraB beschadigt. Vgl. Bericht II, S. 122 f.

Luxemburg, Stadtbibliothek.

Die Handschriften sind beschrieben in N. van Werveke’s „ Cata-

logue descriptif des Mannscrits de la Bibliotheque de Luxembourg“

(L. 1894). Ich habe hier lediglich anf einzelne Nummern dieses

Katalogs hinzuweisen.

Nr. 4 (alte Nmnrner 127) enth. Bl. 38—40 Notizen iiber eine

Bruderschaft des 16. Jahs. aus Menningen; die Aufzeichnungen

haben nur archivalischen Wert.

Nr. 40 (92), aus Echternaeh, hat Bl. 232 die 4 Yerszeilen

Walthers Lachm. 87, 1—4 in md. Hundart, mit roter Tinte ge-

schrieben. Die ndrh. Medicina ind bachte . . iveder die fuchte der

peflilencien ist nur 9 Zeilen lang.

Nr. 99 (46): Das „petit glossaire latin - allemand* Bl. 152Tb

ist nld.

Nr. 121 (50): Miscellaneodex, geschrieben von dem Miinster-

eifeler Canonicus Thilmann Pluynsch 1448, enthalt an 12. Stelle

Bl. 175r—178r eine kleine ndrh. Miinstereifler Chronik von
1270—1451. Sie ist abgedruckt von FloB in den Annalen d. hist.

Vereins f. d. Niederrhein Bd. 15 (1864) S. 188—205, und wird an-

gefuhrt von Ilgen, Westd. Zs. Erganzungsb. II (1885), S. 115 und
von Clemen, Kunstdenkmaler der Rheinprov. Bd. IV (1898) S. 294.

Nr. 132 (48), aus Echternaeh: Bl. 188 ndrh. Fassung des

Liigenliedes, im Katalog abgedruckt.

Fragmente Nr. 3: Ndrh. G-edicht von der Recht-
fertigkeit vom Ende des 15. Jahrhs., abgedruckt im Katalog

S. 493—500. Mit Y. 270 hort das G-edicht von der Rechtfertig-

keit auf; Y. 271—298 Nachtrage, noch 12 Tugenden und Laster

zu je 2 Zeilen.
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Mainz, Stadtbibliothek.

Die Hss. der Stadtbibliothek sind in einem hsl. Kataloge kurz

beschrieben. Der TJntergang der alten Mainzer Dombibliothek im

J. 1793 wird Schuld daran sein, daB die alteren Bestande der

Hss. der Stadtbibliothek wenig betrachtlich sind. Am meisten hat

zu dem heutigen Besitze die Bibliothek der Carthauser zu Mainz

beigesteuert, ihre Hss. bilden die 2. Abteilung des Katalogs und

sind besonders gezahlt. Die fortlanfende Zahlung des Katalogs

laBt aber noch eine grofiere Anzahl von Hss. nnberiicksichtigt, die

also nnr nach ihren alteren Signaturen citiert werden konnen.

Unter den Hss. der Carthauserbibliothek befinden sich

etwa ein Dutzend lat. -deutseher Glossare des 15. Jahrhun-

derts. Sie sind samtlich von L. Diefenbach in seinem Glossariom

Latino-Germanicum mediae et infimae aetatis (Franco!'. ad M. 1857)

benntzt und in der Einleitung kurz beschrieben worden. Der

Mainzer Katalog wiederholt fiir diese Nummern einfach Diefen-

bachs Bescbreibungen. Niederdeutsch sind davon Diet. Nr. 8b

(= Carth. 261, 2); Nr. 11 (= Carth. 248; der Dialekt erscheint

mir als westfalisch, nicht nld.); Nr. 13 (= Carth. 280); Nr. 14

(= Carth. 280 Stuck 4; halb nd.); Nr. 19 (== Carth. 32; hd., aber

aus dem Nd. ubex-tragen)
;
Nr. 22 (= Carth. 318, 1. Stiick); Nr. 22b

(= Carth. 318, 2. Stiick); Nr. 23 (= Carth. 130). Dief. Nr. 21

(= Carth. 329) hat nichts Nd. in sich.

Codex CG'CCXVIII (= Incert. 8°. 2): 210 Bl. Pap. in 8°,

1. Halfte 16. Jahrhs. Rubriciert. In braunem Lederbande mit

Holzdeckeln, die beiden SchlieBen verloren.

Ndrh. Erbaunngsbuch.
1. Bl. lr—28T

: Dit is de afffcheidoge vns leuen heren
van fyre leuen moder. DOe wife lieue here Jefas xxxiii iair

alt tvas geynck hei van galilea so ihrl’m. SchluB: 0 kernel ind erde

hait mitlyden mit mir Amen. — Bl. 29—30 leer. Denselben Anfang
hat die Bericht III, S. 190 beschriebene ndrh. Passionserzahlung
als fy de leyrre befckrijuent

;
danach sieht es so aus, als ob die

Passion des folgenden Stuckes mit diesem ersten enger zusammen-
gehort.

2. Bl. 31 r
: Dit is de paffie vns leuen heren ive men die

mit andacht fal betrachten. Up den groenen donnerffdach als vnfe
lieue here Jefus ajf dat oifter lamp mit fynen yungeren etc. Vgl.
zu 1).
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3. Bl. 156y
: Dyt is der berch va Caluarien. Es wird

die unten miter Niirnberg Nr. 60269, Stiick 13 naher beschriebene

Passionsandaeht sein.

4. Bl. 193r
: Dit fynt die xv vreuden die vnfe lieue here

Jefus an dem crutz hadde. Ygl. oben S. 14 u. 123.

5. Bl. 203r
: Eyne oetmoedige behenteniffe vur gode va,

der verlorere sijt. SchluB: alre meift in der oren myns doitz.

Amen. Vgl. cben S. 35.

Codex DXY (= Jur. 82): Pap. 4°, 15. Jabrh., defect. „Me-

dicinische Tractate etc. in plattdentschem Dialekte“. Die

Hs. ist aber nld., nnr der letzte Teil mehr nfr. (inde, ouch).

Nr. VI 68: Pap. in 4°, Anf. 16. Jbs. Aus einem Augustiner-

Nonnenkloster. Stiick 1 zweispaltig, rubriciert.

Das Ndrh. Lectionar anf die Fest- und Heiligentage des

Kircbenjahrs (Bl. 2ra—128 ya
) hat bereits vff nnd vnd, ist also mosel-

frankiscb. Der zweite Teil des Bandes, Bl. 130 ff., der znm groBten

Teil ans Ordensregeln fur Augustinerinnen besteht, ist ganz hd.

Bl. 134r wird anf ein wichtiges Generalcapitel des Augustiner-

ordens vom 10. Juni 1443 hingewiesen, Da ift geboden tcorden vnjen

fivejlern Wie das fie ftrencklichen halten folte Die regel die da anhebet

alfo. Jr foil [yr] got liep han vn dar nach uwern neheflen icy.

Auch die Keste einer lat.-dentschen Grammatik des

15. Jahrhs. (Fragmente der Stadtbibl., eine Lage von 12 Bl.

Pap. in 4°) sind rheinfrankisch, nicht ndrh. Vgl. Bl. lr—

6

y aus

den Verba composita, Anf.: Cita’e ex- l icecken
,
jn* l anheirten,

re* i. wed’heifchen, sb= l. fufcitd’e l offwecken etc. Bl. 6y—

8

Ib (zwei-

spaltig) die Verba deponentialia, Bl. 8y leer. Bl. 9r—12y
: (
G)Dam-

matica eft fcict ideo finalit’ adinveta ut ftiam<) eft e cxpme’ menty coceptu

etc., ganz lat.

Von alten nd. Drucken habe ich in der Stadtbibliothek nur

die 1492 in Mainz gedruckte Cronecken der Sassen (Hain

4990, Scheller 454) = Nr. 13172 '(269 Bl., 15 Bll. fehlen), und

Band 1 der Halberstadter nd. Bib el von 1522 (= Inc. Nr.

2381) vorgefunden.

Niirnberg, Germanisches Nationalmuseum.

tiber die Handschriftenbestande existiert nur ein ziemlich sum-

marischer alphabetischer Zettelkatalog. Ich folge in meinen Be-

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1913, Beiheft. 10
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sckreibungen den Katalognummern der Hss. und fiige das Stick-

wort des alpbabetischen Katalogs jedesmal kinzu.

Nr. 4984a. 8°. Psalterium: 291 Bl. Perg. Lat. Psalter
des 13. Jahrks. mit nds. Randbemerkungen zn Anfang jedes Psalms

von einer Hand des 14. Jahrbs. Sie bezieben sick anf die An-

wendung der Psalmen bei verschiedenen Grelegenkeiten, wo sie ge-

lesen werden sollen. Die Zusatze sind mit roter Tinte stets auf

dem unteren oder unten auf dem seitlieken Rand eingetragen.

Nr. 5848. kl. 8°. Secretbiicklein : 8 Bl. Pap. in kl. 8°,

15. Jakrk., in mod. Pappb.

Allerlei Heilmittel nnd Recepte, sowie von den Kraften

der Pflanzen. Anf. Bl. lr
: No des niidicelcens lat lefen ene mi/fen

van den tivelff Apoflole myt xij lechte vnde myt tweleff almiffe vu

tiveleff iverue de falrne Ad dim cn t'bidarer clamaui etc., Belekrungen,

an welcken Tagen man bestimmte Messen lesen und Psalmen oder

Gebete singen muB, von Mittwoch bis Sonnabend
;
die erste Halfte

feklt also. Bl. lv : No Aliy bo nobilia de arbijs (!) fructuofijs. Muf-
catu e hmdu i calidu, Et hj Me vtute etc., lat. Bl. 4T lat. Recepte.

Bl. 7 r unten—

8

V
: Nd. und lat. Recepte, meist von einer zweiten

gleichzeitigen Hand nachgetragen
;
vgl. z. B. Bl. 7T

: Jt\ Blade va

dem icalbome fchal me vp neme in dem Aitede [ante Johes in dem
Samer etc. ScbluB : Et debes diuide’ % por. Das Lat. ist mit nd.

Pflanzennamen durcksetzt.

Nr. 7204. 12°. Jesus: 1 Bl. Perg., zweispaltig, trotz dem
kleinen Formate, 15. Jabrh. Rubr.

,
rote Anfangsb. In mod.

braunem Lederband.

Bruckstiick aus einem ndrk. Leben Jesu; es sekeint eine

Art Capitelverzeicknis zu einem solcken Werke zu sein und lafit

drei Teile erkennen (Leben, Passion und Auferstehung), innerkalb

deren die cbronologiscke Ordnung nicht innegekalten wird. Anf.

Bl. lra
: Jh s wart yebore

\

Jh's offenbair\de fich de hirtge Jnd ill’s
\

wart befnede\Jh’s ivarp vis
j
in de tepel de Jcoaffer ind vkoufferfe etc.

SckluB Bl. lTb : Jh’s offenbairde fich
|
fyne jiige'n mit befloffenre dure.

Der Rest der Spalte ist mit lat. Gebeten an Maria angefullt.
•

Nr. 8826. 4°. Legenden: 288 Bl. Pap., zweispaltig, 15.

Jahrh. Bl. 13—288 von spaterer Hand als S. 1—560 paginiert,

eine altere Foliierung beg. bei Bl. 29r (= S. 33) mit Bl. ij und
gekt bis ccliX' = Bl. 287 (S. 557). Durckscknittlich 30 Z. in der
Spalte, rote Ubersckriften, die groBeren Initialen abweckselnd blau
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xind rot. In altem geprefitem Lederbande mit Holzdeckel, die

beiden Schliefien verloren. — 26. XI. 1885 von Ackermann in Miinehen

erkanft.

Ndrh. Heiligenlegenden.
1. Bl. lr—

8

r
: Kalendarinm der Heiligen, deren Leben in

diesem Werk erzahlt wird; es wird jedesmal die Blattzahl ihrer

Legende angegeben, mehrfach aber auch an£ andere Legendenbiieher

verwiesen, so : in dem graen boiche, in dem alden boiche, in dem roden

boiche, in der felen troift (achtmal), dat jleyt hi fet iherony9 reigel,

Van fent Eufraxien jonffer in dem leuen vns heren (zweimal). Mehrere

Nachtrage von nnr wenig spaterer Hand, ein paar Zusatze einer

Hand des 17. Jahrhs. Sonst ist das Kalendarinm von der Haupt-

hand 1 gescbrieben, rubric., mit roten Monatsiiberscbriften. —
Bl. 8’—12’ leer. Bl. 13r = S. 1.

2. S. 1—32 (= 2 Lagen) sind von Hand 2 bescbrieben nnd bilden

offenbar einen Nachtrag. S. la—10b
: Legende der hi. Maria

Magdalena, nach Isidor, vgl. Bericht I, S. 207. Anf. : Dit is

die bekeirynge fent marten magdalena als yfiderus befchryfft. MAria
was geboren van eyme edelen (lam bid van eyrlichen geflecht der flat

van jherufalem etc. Schlufi: Ich in fal fy myr numerme vergeuen.

Es folgt aus dem Leben St. Josephs, dann S. 19b nnten: Bit

is van der eirwirdich1 fent Jofephs ind van fynre preuetegen. S. 29a

Mitte: van der infetzynghe der fefte des hedge fent Jofephs als it

maria felite geoffenbairt halt. Schlufi S. 30b : ind de die hijlorie neit

in ham de (S. 31 a
)

lialden de hijlorie van eyne confeffor de geyn bu-

fchojf in is ind ouch alfo die deynft der heilger myffen Beo gracias.

Rest des Blattes leer.

3. S. 33 (bez. ij)—Mb(ccliif)& : Das eigentliche Legendarium,
von Hand 1 geschrieben, mit der alten Blattzahlung. Anf.: Van

fent quiryne (= 4. Juni). Allexander der hedge pais befas die vunfte

ftat des /toils der roemfcher Jcirchen na fent peter etc. Die nachste

Legende beg. S. 49 (ixT) : Van fent nerus 2 achyleus etc. etc. (Pan-

cratius, Urbanus, Petronella, Marcellin, Prymus, Barnabas, Gre-

uasiusQ) etc. etc., S. 106 eine andere Passung der Maria Magda-

lenenlegende ,
also alles aus dem Sommerteile des Passionals).

S. 408 (
clxxxv'') war urspriinglich frei geblieben und ist dann

von Hand 2 mit der (sachsischen) Legende von den beiden Ewalden

beschrieben worden. Es folgt noch der Anfang des Winterteils

bis S. 536 (
ccxlviij

v

)
St. Cecilia (22. Nov.), mit dem Schlufi: M’ men

lyfet anderfwa dat fy gepafjiet wart in marc aurelys tzijden de reg-

neirde Jn dem iair vns heren CCxx. jair. BEO GJRACJAS. S. 545b

leer.

10 *
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4. S. 646 (ccliij
1
)—557(cclix1)*: Legende von St. Ida, Nach-

trag von Hand 3. Anf. : De hiftoria van der alre hillicJifter tveduwe

p Jda. (V)p eyne tzijt als der fere jtrijtbar keyfer karolus vijl volcks

van den Sa/fen ind tvalen konyncklich regerende was etc. SchluB:

Defe dynge fynt gefcheit in de iair na chriflus geburt ixc ind Ixxxvj

vp de veirden dach des Decembris als der feir ftrijtbar keyfer Otto

regnerende teas Deo gras. S. 557b leer, S. 558—560 Register der

Legenden von einer Hand des 18. Jahrhs. Dieselbe Hand hat die

Heiligenleben des Textes nnmeriert. Am Rande der Hs. ist zu-

weilen bemerkt, an welchen Tagen das Leben bestimmter Heiligen

gelesen werden solle. Eine jiingere Hand hat im Texte mancherlei

gebessert und hinzugesetzt.

Nr. 15735. Eol. Bonnus: 20 Bl. Pap. 16. Jahrh.

Mag. Herm. Bonnus’ Liibeckische Chronik, nd. (vgl.

Bericht II, S. 77); zusammengebunden mit Ad. Tratzigers Ham-
bnrgischer Chronik.

Nr. 19985. Fol. Verne: 28 Bl. Pap. 17. Jhs
,
zusammen-

gebunden mit Nr. 19982—84 n. 19986.

Hd. Abschrift von Ulr. Verne’s TJbertragung der markischen

Chronik des Levold v. Northoff. Vgl. oben S. 57.

Nr. 22403. 12°. Gebetbuch: 297 Bl. Perg. Bl. 1 leer, Bl.

2—297 mit Blei als 1—294 (Bl. 36 u. 247 doppelt) foliiert. Von 5

Handen der 2. Halfte 15. Jahrhs. geschrieben: Hand 1 = Bl. 1—31;

Hand 2 = Bl. 32 (neue Lage)— 34; Hand 3 = Bl. 35 (n. L.)—178;
Hand 4 = Bl. 179 (n. L.)—192; Hand 5 = Bl. 193—294. Hand 1 bat

Rubricierung, rote und blaue Anfangsb., rote Uberschriften, Bl. 16r

groBere Initiale in Gold. Hand 3, die Haupthand, hat auch die

reichste Ausstattung. Die Rubriken sind mit hellerem Rot aus-

gefiihrt, Initialen in Blau, Rot oder Gold, oft mit reichem Ranken-
werk: vgl. Bl. 35r grofie Initiale (//), leider sehr zerstort, das

Blumenstiick in der Mitte der Initiale nicht mehr zu erkennen,
das Rankenwerk am Rande hat Friicbte u. Blumen. Rankenwerk
auch Bl. 35T

. 36 r \ 36Ir. 37r
. 38- \ 39- v

. 40- T
(40

T auch ein Fabel-
tier = Chimaera). 41r

. 42T
. 43r

. 44r
. 45r

. 46r
. 47r

. 48r
. 49r

. 50r
. 51r

.

52r
. 54r

(erst halb fertig). Bl. 55r
. 56T

. 57r
. 58T haben nur erst

die Federzeichnung, die Ausmalung fehlt noch, so auch Bl. 64r. 65r
.

79r
. Dann noch einmal reich ausgefiihrt Bl. 83 r

,
ahnlich, aber

kleiner Bl. 103 r
. Noch kleiner Bl. 107r

. 110r
. 113r

. 115T
. 121T

. 122r
.

127r (groBer). 129r
. 152r

. 153--. 154--. 155-. 156-. 157'. 158—. 159-.
160- -. 161r

. 162r
. 164-. 165—. 166-. 167-. 169-. 170—. 171r (Affe !).
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172r
. 173r

. 174r und 175r (Lowe, ohne Farben). Hiniatur Bl. 176T

(Annunciatio), in viereckigem, nnten offenem Goldrahmen
;
nur soleh

ein Goldrahmen Bl. 139r
,

die Miniatur ist nicht mehr hineinge-

zeichnet. — Hand 4 und 5 einfachere Rubricierung
;

Bl. 193r und

255r eine grofiere Initiale in Blau-rot, in der Manier der nd. und

nld. Horarien einfacherer Art, mit schlicbter roter Randleiste. —
In altem geprefitem Lederband, Schliefie abgerissen. Eine Besitzer-

notiz anf dem 2. Yorsetzblatte mit fast ganz erloscbener Schrift

des 15. Jabrhs. : Jt{ dyt boychg hoyrt
[

hilgen vd den byn . . .
|
vp

der bruglken (?) zo wyllemfteyn. Anf der Riickseite desselben Blattes

von einer Hand des 16. Jabrhs.: leijibettgen hunt de ditt bench zv
j

der itt find der geif itt ir vmb.

1. Bl. lr—15r
: Kalender der Coiner Dioecese. Anf.: Har-

demalt halt d’ xxxj. Die Monatsnamen sind alle dentsch, December

heifit Andreismaint. Bl. 13r—15r
: Berechnnng der goldenen Zahl

und des Sonntagsbnchstabens. Tierkreistafel. Bl. 13r oben die

Jahreszahl M. cccc. Ixxij dariibergeschrieben. Bl. 15T leer.

2. Bl. 16r—31v : Ndrh. Gebete, von Hand 1. Anf.: (rot)

So wer dit na befchreuS gebeth alle dage vertzich dage vmb na eyn

under volgende fpricht etc. (schwarz) Sea maria Junffraive mien alle

Juffrauwen etc., ein langes Passionsgebet an Maria, bis Bl. 22T.

Dann: Dit na befehreaen gebeth der vunff pr nf Plach fent fran-

eifeus alle dage zo lefen . . . .0 lyeue here Jhiis xpus hye byn ich vur

vch as eyn funderffe vnd as eyn myfdedich myfche etc. Yerschieden

von den 5 Paternostem oben S. 15. — Bl. 25T : Dit na volgende

gebeth zo der Junffrauwe maia ivart zo collen yn eyme cloifl’ van

den xj.M Junffe’n eyme geoffenbart Jn de Jure . M. cccc. lij. etc.

3. Bl. 32r—34r
: Gebete an St. Anna, ndrh., von Hand 2.

4. Bl. 35r—43r
: Cursns der Passion Christi. Anf.:

HEre do up mijne lippen Jnd mijn munt fal kundige dijn loff etc.

5. Bl. 43r—47T : Der confiteor in duytzfchen, eine Beichte;

am Schl. unvollstandig, hinter Bl. 47 ist ein Bl. herausgerissen.

6. Bl. 48r—62r
: Die 7 Bufipsalmen mit der Litanei, An-

fang fehlt.

7. Bl. 63r—82r
: Cursns der ewigen Weisheit, ohne

tJbersehrift
,
am Schlufi unvollstandig, Bl. 82r bricht mitten im

Satz ab: Jnd eyn bitterliche fchrijen geue my bitter trene des
||

. Bl.

82 s
leer.

8. Bl. 83 r—126T
: Cursns b. Virginis, ohne Uberschrift.

Mehrere Rubriken sind von anderer Hand und mit anderer Tinte

nachgetragen.

9. Bl. 127r—137T
: Sacramentsandachten. Anf.: 0 Al-
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mechtiger ewiger got mijt groiffen vorten mTjs herteen gain icli zo ent-

fangen dijnen icerden heiligen licliam etc. SehluB : want ich ergeue

mycli dir dat ich ewenchlichen blijue in dir Amen.

10. Bl. 137T—145r ein groBeres Mariengebet; andere Gebete,

besonders an Maria, folgen. Darans nenne ich

11. Bl. 162t—164t
: die v bedroifniffe vnfer leuer frouen

(Prosa).

12. Bl. 165r—167T
: Der felge beda der prefler die machde dijt

gebet van den vij tcorden die vnfe here fprach an deme cruce

(Prosa). Vgl. oben S. 22.

13. Bl. 167?—169r
: Reimgebet an St. Katharina, Verse

nicbt abgesetzt, ca. 36 Z.

Anf. : 0 werde iunffrouive fent hatherine

Jch manen dich alle der pijnen

die du durch got geleclen hais (: intfais) etc.

SehluB : Nn hilp myr bidden got vd hemelrich

dat her behoide ind gefpare mich

. . . ind ftjne hulde erwerue . des hilp mijr der uader der

fon ind der hilge geiji amen.

14. Bl. 169v—173r
: U. L. Frauen Gezeiten, gereimt,

Verse nicht abgesetzt. Soweit zu erkennen, zahlt das Gedicbt 7

nngleich lange (z. T. 10 z.) Strophen; davon sind Str. 1 n. 2 hier

ganz aufgelost, Str. 3ff. besser erhalten.

Anf.: Dijt is van vnfer fromcen getzijde Tzo metten zijde

Godes moder ind maget

dijr zo metten zijt wart gefaget

dat dij hint vnfer erlofer vanden yoden wart geuangen etc.

Schlufi: dat hei (ich iville erbarmen

zo den zijden oeuer mijch

fo lijff ind feyle /cheidet (ich amen.

Nach einer ndrh. Hs. in Gottweih sind Str. 1—2 dieses Gedichts

herausg. von Rich. Heinzel, Zs. 17 (1874) S. 56 f. Das Gedicht be-

handelt den Stoff der 7 Betriibnisse Mariae.

15. Bl, 175T
: Reimgebet an Christus, nnr die ersten 5

Zeilen sind erhalten, der Rest ist mit dem hinter Bl. 175 heraus-

gerissenen Blatte verloren.

Anf. : Got durch dyne geftrechde armen
fo moiflu dich oeu’ mich erbarmen
got durch dijne deiffe wunden (: flinden) etc.

16. Bl. 176r
: SchlnB der s. g. 7 Worte Mariae am Kreuz.

Vgl. oben S. 22.

17. Bl. 176r—178r
: Erzahlung der Verkiindignng Mariae nach
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dem Evang. Lucae I, 26—38, mit Miniaturen (s. o.). Anf. : Jn
der zijt wart gefant der engel van gode in eyn jiat des landes galilee

der name was nasarefh etc. bis: na dijnen worden gefchei mijr am
.

18. Bl. 178r-v : Acht Verse St. Bernhards aus demPsalter.

Anf.: Bijt fijnt die edit tierfen van fent bernhart vijff dem fetter ge-

nomen. Sere erludite myne ougen etc., bricht im 7. Vers ab: % dem

lande der leuendigen ||. Vgl. oben S. 34; Bericht II, S. 36; III,

S. 64. Sinter Bl. 178 ist Mehreres verloren gegangen.

19. Bl. 179r—185r
: Mariae Rosenkranz, Prosa, ohnetiber-

schrift. Anf. : Here doe myt myr eg tgeichen % goede etc. SchluB

:

o edel honingynne des heniels ind der erde fond’ ende ante.

20. Bl. 185T—192T
: Die 7 Prenden Mariae, gereimt,

Verse nicht abgesetzt, 7 24 z. Str.
,

gut erhalten. Ohne TJber-

scbrift.

Anf.: Gaude maria godes mod’ vroude rijch

dyner vreude wart nye vreude gelidi etc.

Hinter Str. 2 unten auf Bl. 187r ist die Uberschrift rot nachge-

tragen: Bit fmt die feite vreude vnfer vrouicS. Die Reime beweisen

nds. Ursprnng, es sind die s. g. 7 langen Freuden Mariae, vgl. die

Bericht II, S. 128 f. und III, S. 25 aufgezahlten Hss.

Schlufi: dat he my na defen ellende brenge zo fyme throne

ind mois mich cronen mit der ewiger cronen Ame.

21. Bl. 193r—294r
: Vermischte Gebete der 5. Hand. Sie be-

ginnt mit Sacramentsgebeten, aus dem Folgenden heb ich heraus:

22. Bl. 199T—200r
: Kleines gereimtes Abendmahlsgebet,

14 Z., Verse nicht abgesetzt, Reime z. T. zerstort.

Anf. : Bys willekome werde liclta ind ditere bloit

dat maria in yrme metliclie lichame droich etc.

SchluB: zo deme rnyneclichen angefichte

dat wir dynre gebruiche eweiichen Amen.

23. Bl. 207r_T : Reimgebet, 18 Z. Vgl. Bericht III, S. 34.

Anf.: 0 Schepper alre creaturen

Bn bys milde van nature etc.

SchluB : dat ich myties leuen vaders rich

befttzen moeffe ewelich Amen.

24. Bl. 217t— 218r
: Reimgebet zu Christus, ca. 18 Z.,

Reime z. T. zerstort.

Anf.: Soeffe here ihefu xprifie

wanttu dat geware leuen byft

giff mir alfo zo leuen nae dyme gebode etc.

SchluB: ind intfanck mynen geyfl in dyn rich

nv ind ewelich. Amen.
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25. Bl. 219r—224r
: 15 Paternoster auf das Leiden

Christi, von den sonst mitgeteilten verschieden. Anf.: de xv pf

nofter. HEre iliefu xpifle ich mans dich der vreiflicher denongen do

ma dich dende an deme cruce etc. Bl. 221 y absichtlich leer ge-

lassen. SchluB : dat fy icair in gotz namen Amen.

26. Bl. 224r—226 r
: Passionsandacht fiir de vj dage vur

xpriftus (dode ist dahinter ausgekratzt). Anf.: Jch mane dich here

dattu an deme feeften dage vur dyme doide zo iherufale voers etc.

SchluB: die du vns envorue haift mil dyme doide.

27. Bl. 236 y—238r
: Reimgebet an Maria in 4z. Strophen

mit Kreuzreim
;

die Strophen sind aber nnr am Anfang noch zu

erkennen, nachher z. T. Reimpaare.

Anf.: 0 Maria du foeffe wort

du rofe in hemelrich

du hrechtz vns des hemelz ort

iver mack dyr glichen etc.

SchluB: Jnd do vns moider dyne hidpe fchyn

up dattu vmmer me geloift moeJSe fyn Ame.

Das Gebet erinnert in seiner Art an den gereimten Rosenkranz

Mariae, vgl. z. B. Bericht III, S. 72, Zeitschr. d. Y. f. westf.

Gesch. Bd. 45, S. 60 flF. und oben S. 75.

28. Bl. 238T das Reimgebet 0 Martel groiji 0 ivunde dieff

etc., vgl. oben S. 102.

29. Bl. 240r—245r
: 24 Avemaria, die die Mutter Gottes einem

Priester offenbarte.

30. Bl. 245r—247r
: Tractat iiber Christi Leiden, ihm

selbst in den Mand gelegt. Anf.: Och hoge ivijfheit ind mynfcheit

Jn fidchem lyden ivart ich geboren ind dreiff alle my lyden vp eyn

lyden etc. SchluB: die groiffen bitter burde de vnfe lieue lire ihefus

vur vns droich i rechter myne.

31. Bl. 247 r—247It
: Gesprach des Crucifixus mit einem

hi. Bruder iiber 6 Punkte, womit die Menschen Christi Wnnden
wieder aufbrechen. Anf. : Jd teas eyn lieijlich broider der lack vur

eyme cruce ind bede, doe fach liee dat dat cruce by yeme jloynt mit

fyne bloedigen icunden etc. SchluB : damit beflieffent fy ouch die

ryuere umpire gnaden.

32. Bl. 248r—249 r
: IJnfe here fpricht mynfche af ducke du an

mich gedenchejl, fo bin ich in dyr ind du in tnir etc. SchluB: Als

alle den fanch der engele. Amen.
33. Bl. 253r—254T

: Die 7 Worte Christi am Kreuz.

34. Bl. 255r—288y
: Die vigilie in duytfchen.

35. Bl. 289r—290T
: Anfang des Johannisevang.
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36. Bl. 290T—292r
: Katechetische Stlicke, kurze Aufzahlungen

der 10 Grebote, der 7 Hauptsiinden, der 7 Sacramente, der 7 "Werke

der Barmherzigkeit, der 5 Sinne and der 70 goldenen Messen.

37. Bl. 293'—294': Der geistlicbe Maie, ein geistliches

Lied in 12 vierz. Strophen mit Krenzreim.

Anf. : Mynfche diefen mey wil ich dyr geuen

woultu alfo rneyen gain

Jnd darnae faiffen fere dyn leuen

Als du hie vyntz gefchreue (lai etc.

Str. 12: Jhefus xpus vnfe here

hain ich den mey genant

Der vns deyt weder keren

Jn vns eivigen vaders lant. Amen. Ane pro fcriptore.

Bl. 294' leer.

Nr. 22404. Fol. Vff Hour: 15 Bl. Pap., 16. Jahrh. 2.

Halfte.

Hd. Bericht iiber den Aufruhr zu Coin 1481/82, mit

der tiberschrift : Vff Hour Jnn Collenn Vonn Anno 1.4.8.1. Bl. 14'

—15T ist der SchluBteil der ndrh. Reimcbronik anf dieselben

Ereignisse, ebenfalls ganz verhochdeutscht. Dieser SchluMeil kommt
ofter selbstandig vor, ygl. Cardauns, Deutsche Stadtechroniken

Bd. 14 (Coin III), Leipzig 1877, S. 945 ff. unter Nr. 4, nnd die

unten angefuhrte Trierer Hs. (Stadtbibl. Nr. 2026). Eine vollstan-

dige Hs. oben S. 49.

Nr. 22458. 4°. G-esette: 8 Bl., 1544—1613 geschrieben.

Nd. Satzungen der Backer zu Essen von 1457 nnd 1480,

reformiert 1544, mit spateren Znsatzen.

Nr.22936. kl. 8°. Henricns de Yrimaria: 160 Bl. Perg.

in gr. 8°, 15. Jahrh. 16 Lagen zu 10 Bll., die Lagen sind auf

der Ruckseite des SchluBblattes jeder Lage von alterer Hand mit

j, ij etc. beziffert. Yor Bl. 1 fehlt jetzt das 1. Blatt der 1. Lage,

dem entsprechend ist Bl. 160 ein Einzelblatt. Schone gleichmafiige

weitlauftige Schrift, Tintenlinienschema
,

19 Z. Rnbriciert, rote

Anfangsb. u. IJberschriften. In neuem Lederbande. Bl. 1' u. 160'

unten hat sich im 17. (?) Jahrh. Ii. M. als Besitzer eingetragen.

Nd. asketische Sammelhand s chrift.

1. Bl. 1'—26': Beichtspiegel. Anf. mit dem urspriing-

Hchen Bl. 1 verlorenj Bl. 1' beg. jetzt: in ener borch. lean man
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de nicJit to flat fo jlighen dor fe de vigende in de borch Alfus wan

de mynfche nicht en flat cnde nicht be waret deffe vif venftere. fo

fiighen dor fe in des mynfchen herte de duuele vormiddeljl bekoringen

vnde funden. Hijr ume fcrift de qiphete iheremias De dot ghing in

dor de venfiere. Ok find foff liflike icerk der barmherticheit etc. Es

werden in den nachsten Absatzen abgehandelt die 7 Werke der

geistlichen Barroherzigkeit, die 6 Siinden wider den hi. Geist, die

7 Sacramente, die 7 Gaben des hi. Geistes, die 7 Hauptsiinden

(sehr ausfiihrlich = Bl. 4r—13r
), dann die 8 Seligkeiten, die fremden

Siinden, die stummen und die rufenden Siinden, die 10 Gebote (Bl.

13v—16'), die 12 Artikel des Christenglanbens, die 13 Siinden der

Zunge (Bl. 17T—23T
), endlich beschlieBt Bl. 23v—26r eine Znsammen-

fassung das Werk: Ach wo wenich achte icij leyder deffe funde der

tungen vnde ok de anderen funde de vor ghe fcreuen fan etc. bis:

vnde fo van gode fchede Bij detne wig dock vormiddelft finer milden

barniherticheit .... bliuen ivillen vnde vnuorfcheden fm Dat vns dat

alien gefchen Des help vns de vader vnde de fone vnde de hilge gheift

Amen.
' 2. Bl. 26r—112T : Henricus de Vrimaria, Anslegung

der 10 Gebote. Nach den Worten der Yorrede des nd. Bear-

beiters ist es ein Stiick aus einem groBeren Werke des Henr. de

Vrimaria iiber die Beichte. Anf.
:

(rot) Eyn glofe to dude liinrici

de vrimaria ouer de teyn bode godes. (Bl. 26v
)
TO deme loue des

benediden godes vn to nutticheit des myfchen . de gherne ivijl iveten

vnde beivaren de gotliken bode. So dencke ik hijr to fcriuende ivelk

de bode fm aljie ik dat hebbe vitndcn befcreuen in deme boke der bicht

dat gemaket mejler hinrik van vrimaria alfie my god dat lieft gegeuen

to bekennende <j Nu fcoltu merken ivelk de bode godes find, es folgen

Bl. 26t—27r zunachst die Gebote im Wortlaut, Bl. 27r Z. 2 v. n.

beginnt die Auslegung: DAt erfle bod godes bud Du en fcholt nicht

an beden (Bl. 27'') vromede gode Dat fprikt xpus fulue in dem eivan-

gelio Dinen heren vnd clinen god fcholtu allene anbeden Dat leret

funte auguftinus etc. Bl. 104r beg. das 10. Gebot; SchluB des

Ganzen Bl. 112r
: Ditt is de win dar in dem faltere va gefcreue (Bl.

112v
) fleit. vnde de win vrouwet des mynfche herte. De win mote vns

xpus van gnaden vnde van werdicheit finer benedide moder gheuen

vnde beholden dat tcij des nicht vorlefen. Des helpe vns de dar leuet

vnde regneret god ewichliken funder ende Amen.
3. Eine groBe Sammlung kleiner und kleinster mystisch-

asketischer Stiicke:

a) Bl. 112T
: DE mefter der hilyen fcrift fpreken alle dat fouen

dotlike fude find in dem table — Bl. 113T : Aldus fo cleit me in deffen



Mittelniederdeutsche Handschiiften: Xiirnberg. 155

funden der vnkufcheit dotlike [unde teynleye wijs ic vnde ok wol mer

tvijs cdfe du hijr vore fcreuen vinjl Amen.

b) BI. 113T : HOlt dinen lijcham in ordenuge etendes vnde drin-

kendes — Bl. 114r
: Bo aff dat god nicht en is fo (Bl. 114T

) blift

dar tvarliken god.

c) ibid.: Eyn gnd myfche vraghede vnfen heren. wartime he fine

vrud alfo gruweliken lete liden — Bl. 115v
: vnde fin jnghant vullen-

komener wart.

d)—q): Ausziige aus Meister Eckharts Reden der Unter-
scheidunge, vgl. Deutsche Mystiker, ed. F. Pfeiffer, Bd. II,

S. 543 ff.

d) Bl. 115T
: VAr horfarn is ey doghet. buten der neen dogliet

efte (116r
) iverk fo grot rnach fin — 117T

: vnde niclit er fcoldeme vp

horen ermen fijck viide eyn mit deni eynen. Ygl. a. a. 0. S. 543,

22—545, 3.

e) Bl. 117t
: BE hide ne clrojien numer vele denken wat fe deden .

fe fcolden ouer denken welk fe weren — 118r
: men wat de grad der

iverk ftj. Ebend. S. 546, 19—31.

f) Bl. 118v
: BAt icare hebbent godes dat me ene tvarliken hebbe

dat licht an deme ghemode — 120T : wente he is eyn in dem enen

dar al manichuoldicheit ghe enighet is. Ebend. S. 548, 25 ff. u. 547,

36 f.

g) Bl. 120T :
(rot) van der bekoringe. Bit fcolt iceten dat de

an (lot der vndoghet numer is ane groten vromen in deme rechten

myfchen — 121v
: jo he fk der (larke des jlrijdes vnde des feglies (122

r

)

ivarnen [dial. Ebend. S. 551, 18—552, 8.

h) Bl. 122r
: (rot) van dem willen. BE doghet vnde de vn-

doghet de ligghet an den willen — 123r
: dat hefftu allent in der war-

Jieit eft de wille gans iff. Ebend. S. 552, 8—553, 6.

i) Bl. 123 r
: Vele lade fpreken fe hebben gude willen — 124r

:

wen ouer mer ghe gan buten deme. Ebend. S. 555, 1—31.

k) Bl. 124r
: BAt eyn mynfche alfo in ene (124T) tucke were alfe

fate paivel teas — 125 r
: fijk to troftende vnde uth to gande. Ebend.

S. 553, 38—554, 16.

l) Bl. 125r
: BEme guden hornet alle dingh to gude — 126r

: men

ivelk du nu jutto bift.

m) Bl. 126r
: BAt icetent des ewighen leuendes vnde der frutfcop

godes in (126T
) deffem leuende is twierleye — 127r

: he hebbe vele edder

nicht miffe dan. Ebend. S. 559, 5—560, 1.

n) Bl. 127r
: (rot) van der ruwe. BE alder warefte vnd befie

penitencia — 127 : jo erne mer affudllet de funde

.

Ebend. S. 560,

7—24.
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o) Bl. 127': GOd futt nicht an de icerJc me allene ivelk de menlge

fij — 128r
: de alle dingh fud dar lat dig ane ghenoghen. Ebend.

S. 560, 34—561, 3.

p) Bl. 128r
: BE mynfche fcal fiijk numer nene wijs verne achten

van gode — 128'
: fo Jcumpt he dock nicht vorder . wen vor de dore.

Ebend. S. 561, 22-31.

q) Bl. 128': VOrume ftadet des de truice god dat dicke fine vrut

vallen in krancheit — 129r
: tcete de myfche fcal allenen vppe god

huiven. Ebend. S. 564, 22—565, 4.

r) Bl. 129r
: Sunte Auguftinus lerede dre nutte lere — 129':

deme gheit id icoll an deffer tijd vnde na an ewicheit.

s) Bl. 129': TJiff me ift ere weren to fammede vnde fpreken viff

nutte lere. Be erjle fprak Eyn jmcendich fuchtet vme de funde —
130': Bariime fprikt de mefter Here denke niyner fude. Vgl. Be-

richt I, S. 110; II, S. 31 n. o.

t) Bl. 130': Alfieme mit vuleme meffe clen acker vruchtbar maket

— 131' : dat heft he allet ghe dan vor gode.

u) Bl. 131': Eyn mefter fecht ivor pine fiijk eyn gotlik myfche

ouen fcal — 132r
: dat find to male ydele doghede funder vrucht.

v) Bl. 132' : Enen godes frttde wuderde des . no gheiftlike lude

de an erem orden find vnde fijk dicke bekumeren mit tverken van hor-

famicheit eres orden etc. (iiber Gehorsam, gegen die Gottesfreunde!)

— 133 r
: de ne mach tvedder god nicht don noch van gode valle.

w) Bl. 133': Sunte Aug lifting de vragede dre wijfe papen wot

eft falich mynfche fij — dat is de ouerfte god.

x) ibid.: Ttvelff meftere warden irhauen to paritz in der fchole.
eyn jflik meifter fprak finen fin etc. (der 10. Meister dat is biffchop

albert, der 11. = fate thomas, der 12. = mefter echart, die iibrigen

nnbenannt) — 137': de dar varied grote ere vriit vnd maghe vnd

van ivillen eyn arm myfche is. Bar to (138r

)
helpe vns god alle

Amen. Ygl. oben S. 44 und Wackernagel, Zs. 4 (1844) S. 496 ff.

y) Bl. 138': (rot) van der gnade. Alle mynfchen mochten

nicht vor denen de myften gnade de god je dem mynfchen gaff . . .

Wultu nu iveten efta god leff hefft . dat fcaltu prouen an foff ftucken
— 139': vnde in alien ftucken fchal he god benedyen aljle fute Job
dede.

z) Bl. 139': Gnade fettet de fele in fo ho vullen komenheit —
140': ivete bildichliken fcal de gnade de vleen de\r\ erer vnachfam find.

aa) Bl. 140': Bre dingh find de maket de gnade waffen in der

fe ^e 142': ivente vnmoghelik is id dat jumet gnade hebbe vnde vor-
cloniet werde.

bb) Bl. 142': (rot) wan du godes lijcham entfangeft.
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GOdes lijcham wan du dene entfangen wult
. fo nym ware wo dine

ouerfien krefte in dine god gherichtet (in — 146T : Ok biflu de bicht

meer fchuldich to flraf(14z7
!)fende hartliken vor gode wen vor den luden.

cc) Bl. 147r
: Vultu gerne eyn gud mynfche fin . fo fcholtu dik

one an foff jlucken — 148r
: vnde make nicht eyne herberghe vro-

meden gheiflen dine wert to vordriuede.

dd) Bl. 148r
: Soff dingh fcal ey myfche an fynem bede hebben

fo tividet ene god — 148T
: alles gudes dat he erne dan heft an Hue

vnd an fele.

ee) Bl. 148T : BE myfche fcal hebben able dage fouenleye
dechtniffe — 149r

: Be fouede is dat he dicke fcal dencken an finen

ende vnde an finen dot.

ff) Bl. 149r
: SVnte Augufiinus fecht welk mynfche gherne

miffen horet mit guder andacht deme ghift god deffe gaue — 150r
:

vnde dij wert afflat vnde gnade.

gg) Bl. 150" : JB Ernardus. Vele fprekent vorderfl de warheit

etc., eine Sammlung kurzer Ausspriiehe der Kirchenvater (Prosa:

Bernardus, Augustinus, Seneca, Gregorius, Cristostomus). SchluB

Bl. 151T : Gregorius AIJio klene aljie eyn vunke vures is teghen dat

mere . noch klener find vfe funde teghen godes barmherticheit re.

4. Ohne groBeren Zwischenraum folgen Nachtrage einer 2. Hand:

a) Bl. 151v
: Bute bernardus fprikt Be here droch vns able eyn

bilde ico dat icy fcollen vorgheue vfe viende — 152r
: vn kuffede en

lefliken vor fynen mut.

b) Bl. 152r
: Text der 10 Gebote. Bat erfle bot is myfche du

fcholt nene afgode an beden (Prosa) — 153 r
: Deffe bode moten ge-

holden fyn hir edder i den pine.

c) Bl. 153r
: 2 Spriiche, Yerse nickt abgesetzt; aus der Be-

richt II, S. 167 f. und S. 43, III, S. 118 f. besprocbenen Reihe ge-

reimter Auctoritates.

1. Alter ivifheyt fudamct

is dat me got tone vn beket

vn anbede en an alfe enen got.

vn holde dar to fin ge bot. —
2. We de ic’lt kefet.

dar msde he got vor lefet

mi ices hopene na rikedome fleyt

dat nimpt gerne enen ydelen ende.

fo inert dat graf fi vmecleyt

dar to de helfche pine fiider ede.

d) Bl. 153t
: Pater nr . dar mede werdet de daghebken fade vor-
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ghene. Men to cler vorgheulge der dotlike horet ok mice des hertz —
de is werdich des dodes.

e) ibid.: (rot) Dit is va de dre ft uclce der mice. Ruwe is

dat me de uorghaghenen [tide betere — 155T
: ahniffen geuen dat beflut

i fik alle icerke der barmehertigheyt.

f) Bl. 155r
: (rot) Eyn betrachtent van berichtende.

(
P)aulus

we dit facrament vnmirdigen entfanghet — 15oT : Deffe betrachtinghe

duket enem hoghen entfamen mane de eyn hoch mefter was dat befit

tcefen . . . den befchowere moge life icerJen.

g) Bl. 155t
: (rot) Van deme berichtede vfes lent here. TFoZ

dat de mifehe nicht en icet ofte he fy ane dotlike fade etc. (4 Zeichen,

ob der Mensch znm Genufi des Abendmahls wiirdig ist, und 8 An-

dachten dafiir). Schlufi Bl. 159 r
: dar vtnme is dat blot xpi gheghote

dat he falich icerde Amen. Angehangt ist eine Recapitulation des

letzten Stuckes
:
(rot) Alfo is mit korte de erfte andacht de leue godes

De ander — de bedrouet fit.

5. Bl. 159r—160r
: Hachtrag einer 3. Hand: Eyn jewelk mifehe

ftal rede gheuS va alle fine fude — Da en weft nich wo vele Da en

weft nicht wo vake. Rest der Seite und Bl. 160v leer.

Nr. 24120. 4°. RichteBoeck. 378 Bl. Pap. Richie Boeck

der Stadt Hildesheim 1542—1544, nd., meist Urteile in Schulden-

sachen.

Nr. 34388. kl. 4°. Medicin: 27 Bl. Perg. u. Pap., 14. u.

15. Jahrb. In mod. Einbande.

Bruchstiicke zweier Ar zneibiicher:
I. Das altere = Bl. 11—27, eine Lage, nur Perg., 14. Jahrh.,

ganz lat., mit vielen Abkiirzungen eng geschrieben
j
Platz fiir Ini-

tialen freigelassen. Anf.
: ( )enibg fege . fnyne n (?) yfttpacb i ifopn^3

.

cura.Jn im 9 gftipacoej etc. SchluB: fate remote ypifta 1 sppoe.

II. Das jiingere = Bl. 1—10, eine Lage, Doppelblatt 1. 3. 5
Perg., 2.4 Pap.; 15. Jahrh., lat. und nd., von £iner Hand. Anf.

:

Cot gutta etc., lat. Recepte. Bl. 6r Z. 2

—

8T
: C'isiojanus, jeder

Monat mit kurzen lat. Anweisungen, erst Prosa, dann Verse. Anf.;:

Cifio ianus epy Prifca fab etc. Bl. 9r—10T der Anfang eines n d.

Arzneibuchs, der s. g. Bartholomeuskopf. Anf.: Dit boek
dichtede eyn magifter de het Bartholomew dat nam he to den kreke vthe

ene boke dat etc. bis : So de wyff feelc 1 meftruo fo is dat icater
||

. Vgl.
Bericht II, S. 50 u. 104 und den Abdruck des Bartholomeus von
E- v. Oefele, Neuenahr 1894, wo der Schlufi unsers Bruchstiicks
anf Bl. 103r wiederzukehren scheint.
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Nr. 34399. 4°. Heilmittel: 12 Bl. Pap., eine Lage, 15.

Jahrh. Ruhr., rote Tlberschriften, ohne Einband.

Lat. und nd. Recepte. Bl. l
r

: Ad oej dolore capita, ver-

mischte lat. Recepte. Bl. 5r
: Arzneipflanzen. Bl. 9T

: de minucione

fangivinis. BL 12r ein Recept in nd. Sprache: Ad pficiendu vngetu

ad ola wlne’a. Accipe z fac- (ic Nim Glas (lotet dene (ichtg dor eyne

doth etc. 7 Z. Bl. 12y nd. und lat. Recepte von der Baupthand

und einer 2. Hand, Bl. 12T nicht rubriciert.

Nr. 60269. 8°. Gebetbiichlein: 647 S. Pap., Ende 15.

Jahrhs. Rubriciert, lange rote tiberscbriften, rote Anfangsbueh-

staben. S. 49 schon ausgefiibrte Initiale in Rot -blau- gold, auf

Pergament. Solche Pergbll. mit Initialen sind nocb S. 151. 189.

259. 353. 391 u. 549. Weitere groBere Initialen nocb S. 113. 120.

132. 137. 143. 184. 203. 221. 223. 226. 230. 264. 271. 279. 290.

294. 305. 321. 328. 348. 402. 418. 419. 429. 450. 456. 471. 475.

479. 485. 488. 492. 496. 506. 511. 514. 516. 529. 537. 543. 557.

567. 574. 588. 595. 606. In braunem gepreBtem Pergamentbande,

2 Sehliefien abgebrocben. Mit vergoldetem Schnitt, in den blumen-

artige Ornamente eingepreBt sind. Wobl aus einem ndrb. Clarissen-

kloster. S. 26 unterer Rand: Elifabett Ivlenfingli gehortt deijie bochg

zu etc. (17. Jahrh.).

Ndrb. Gebete und Andachten.
1. S. 1— 48: Kalendarium mit Gesundheitsregeln

hinter jedem Monat. Anf. : Der hart maynt hat xxxj dage etc., am
Schlusse des Januars: hartmaynt Ariftotilis der meyjler leirt Jn dem

hart maynt is it neit goet laij/e, it is zo halt etc. 13 Z. Gesundheits-

regeln usw. S. 31 if. Anhange, u. a. S. 34 ff. : Aderlafiregeln, S. 44 f.

:

Defe xij fridage fal me vafte zo leafier vn brode. S. 45 f. : Anf. des

Johannes-Evang.
2. S. 49 beginnt das Gebetbuch: Hie begynne dry Tr nr va

der liilliger driueldicheit. Ich hebe nur die wiebtigeren Gebete und

Andachten heraus

:

3. S. 51-60: Beicbte.
4. S. 61—70: de fenen fir nofler van den feuen bloitz fioir-

tzonge. Daran anschliefiend ein Passionsgebet, dann nocbmals 7

Paternoster, Sacramentsgebete u. a.

5. S. 132: Die s. g. Bede Gregor ii, s. o. S. 22.

6. S. 150—180: Die Dornenkrone Jesu Christi, s. oben

S. 23.

7. S. 189— 198: die xv Paternofier vann demliedenn vnfers

leuenn herenn Jhefu Chrifti. O Here Jhefu Chrifte Jch danckenn
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dyr der groffer elendigheit dae du innen icares etc. S. 198

—

201 rote

Nachschrift mit AblaBverkiindigung, danach sind diese 15 Pater-

noster der hi. Birgitte geoffenbart. Vgl. Bericht III, S. 64 u.

Hemming, Birgitta-Literatnr (Stockholm 1883) S. 61.

8. S. 239 Mitte—245 : Van den feuen doit fun den vnd yrren

doechteren die van yn lumen. HOuerdicheit gyricheit . . . Jtem die

wortzelen vnd der oirfprunch aller funden is houerdie etc. SchluB

:

curiojicheit vff fchwaricheiden, vilheit van ivorde.

9. S. 245 unten—255: Eyn lere van dem rou wen vnd ivie

men die funden befere fed. SEnt Ambrofyus fpricht it en is geyn

[icherer tseiclien dat got dem mynfehen fyn funden vergyff etc. SchloB

:

vnd dienen myt alre ynicheit.

10. S. 305—317: G-edicht von den Sechs Klagen nn-

sers Herrn, Verse nicht abgesetzt. Anf. : Bit ys van der paffien

vns lieren Jhus xpus feir fuuerlich

HOert lieue kyndere all gemeyn

Seit an mych groiffe vnd cleyne etc.

SchluB: hertze lieue mynfche heir dych noch zo myr
Myne groife barmhertzicheit fal ich Iceren zo dyr.

Diese Hs. ist ebenso wie die beiden Bericht III, S. 164 n. 245

beschriebenen Hss. in meiner Ausgabe des Gedichts (Festschrift

dem Hans. Geschichtsv. u. d. Verein f. nd. Sprachf. dargebracht,

Gottingen 1900, S. 133 ff.) noch nicht beriicksichtigt.

11. S. 317: Reimgebet, unmittelbar an 10. anschlieBend

:

Anf.: O here dnrch dyns houfdes krone

fo haue vnfer armer fchone etc., 6 + 8 Z.

SchloB: dat gefehie vns alle famen
yn gotz namen Amen. Vgl. Bericht III, S. 25 f.

12. S. 328 Mitte—348: Passionsb ericht nach dem Evang.
Johannis. Anf.: hie begynt die pa/’/ie vns lieuen heren ihefus xpus

als der hilge ewangelif fee iohanes befehrift. Ihefus geynge myt fynen
iongeren oner dat reueirgen cedro Baer eyn hoff teas etc. SchluB:

vnd yn dem hone eg noinve graff da noch nemant yn gelacht en was
vmb der ioeden paifehen want dat graff da by teas lachten fy Jhus
dair yn. Beo gracias. Die fur den Karfreitag bestimmte Passions-
geschichte des Evang. Johannis (Cap. 18—19) kommt ofter einzeln

vor, vgl. Bericht III, S. 198; I, S. 182 u. Germania 20 (1875) S. 341
(Hs. Martens-Bremen). Hanfiger noch bildet der Bericht des Jo-
hannis den Anfang der aus alien 4 Evangelien zusammengezogenen
Passionserzahlung, vgl. Bericht I, S. 100 u. o.

13. S. 348—390: Der bercli van calvarien

,

eine Passions-
andacht, die in naherer Verbindung mit der Besehreibung des hi.
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Landes des Priesters Bethlehem steht. Vgl. oben S. 17 und Be-

richt HE, S. 75 und II, S. 40. Das Werk ist dagegen verschieden

von der ebenfalls Mons Calvarie genannten Allegorie Bericht H,

S. 174 u. Ill, S. 31. — Anf. : Hie begynt der berch van caluarien vne

man in vyfenteirren fal mit Andacht. Als da den berch van caluarien

vifenteiren wult fait du dich laiffe dmicken off die vnfen lieuen heren

vur dyr fieges gaen dragende fyn hilge mice etc. S. 353 der durch

eine grofie Initiate ausgezeichnete Beginn der eigentlichen Andacht

:

0 Here Jim xpi Jch dancken dir dat da zo Sexten zijt vur dat ge-

richt gebracht icoirdes etc. Schlufi: alle myne lieue vrunde vn maege

leuendige vnd dode Ame.

14. S. 391—400: Marie n Hofenk rant & ,
Prosaandacht.

15. S. 407—408: Magnificat.
16. S. 419ff.: Die 7 Preuden Mariae, Prosa.

17. S. 468—496: Gebete zu den Marienfesten.

18. S. 496—520: Gebete zu anderen Pesten.

19. S. 549 ff. : Gebete zu St. Anna u. a. Heiligen. S. 560 wird

Papst Alexander VI und das Jahr 1494 citiert.

20. S. 611—618: Sterbekunst. Anf.: Bit fynt etzliche goede

lere van dem do*(8. 612)de die eyn mynfche fal bedccken ip dat liei

nit lere fteruen dat hei de beffer fteruen kunne /lenten als die vre des

doits kompt. 0 Mynfche vnderfoick alle dage dyne con/iencie etc.

Das Stuck ist auf die Woehentage verteilt. Es bricht mit S. 618

ab: BEr mynfche yn foulde neit nemen dat groiffe ertrich off it gulden

weir . dat hei eyne
|[

.

21 . S. 619—647 : Nachtrage mehrerer Hande des spateren 16.

Jahrhs., hd. Gebete.

Nr. 93654. Pol. Renner: Zwei Bande in Schweinsleder.

Pap., 17. Jahrh.

Renners Nd. Bremische Chronik.

Endlick befindet sich im Archive des German. Museums die Ur-

kunde Bischof Volrads v. Halberstadt vom 28. Aug. 1274, auf

deren Ruckseite eine Hand vom Anf. des 14. Jahrhs. die drei von
G. Bode, Zs. d. Harzvereins Bd. 8 (1875) S. 284 f. mitgeteilten nd.

Segen aufgezeichnet hat. Zu dem Reisesegen vgl. auch Stein-

meyer, Mullenhoff-Scherers Denkmaler, 3. Ausg., Bd. II, S. 290.

Aus dem Auctionskataloge der Bibiiothek Ebner zu Niirnberg

(N. 1812, Bd. I) ftthre ich endlich noch folgende jetzt versehollene

Hss. an:

Kg], Ges. d, Wiss, Nachrichten. Philolog.-hist. Klasse, 1913. Beiheft 11
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S. 40: Nr. 323 in 8°. Liber pr ecationnm dialecto Saxo-

niae inf. scriptus, literisque init. eleganter pictis ornatus. Cod.

membr. S. XIV.
S. 42: Nr. 350 in 12°. Breviarinm in dialecto Germ,

inf. conscriptum, figg. pictis ac deanratis. Saec. XV. Membr. Exempl.

elegantissimnm.

Nicbt angegeben ist der Dialekt bei Nr. 236 in 4°: Doc-
trinal der Layen, drey Bucher. 1443. Cod. chart. Saec. XV.
Vgl. Bericht III, S. 119 und eine ndrh. Hs. in Darmstadt, Landes-

bibl. Nr. 2278 von 1436.

Die Ineunabelu des Germanischen Museums waren 1904 in

einem sehr kurzgefafiten Gesamtverzeichnisse aller, nicht nur der

in Niimberg befindlichen, Drucke der Zeit von 1450—1550 mitver-

zeichnet. Aus diesem nach Druckorten angeordneten Kataloge
konnte ich folgende nd. Incunabeln und Friihdrucke des 16. Jahrhs.

notieren

:

1. Barth. Nr. 13418 in 4°: Balth. Rvssovv, Chronica
Der Prouintz Lyfflandt. Barth, Andreas Seitner. Nach Scheller

Nr. 1100 von 1584. Vgl. Jellinghaus S. 407 N. 6. Weitere Exem-
plare in Wolfenbiittel, Rostock, Greifswald, Stralsund.

2. Basel. Nr. 84316 in Pol. (Rl. 3905™): Passionael.
Basel, Adam Petri 1506. Noch nicht bei Scheller, auck sonst

nirgends bekannt. Es liegt vielleicht eine Verwechslung vor mit
der Ausgabe von 1511 (Scheller Nr. 553), von der ich Bericht II,

S. 141 ein Exemplar beschrieben habe.

Nr. 84315 in Pol. (Rl. 2909 ra
): Passionael, ebendort,

1517. Dies Exemplar ist gemeint bei Goedeke l 2
,
S. 473. Diese

Ausgabe kommt haufiger vor, ich kenne Exemplare in Hamburg,
Rostock (Wiechmann Bd. Ill, S. 103), Gottingen, Wolfenbiittel
(Scheller Nr. 572), Liibeck (Suhl-Gefiner Bd. II, S. 68).

3. Halberstadt. Nr. 34137 in Pol.: Die H a 1 b e r-

stadter nd. Bibel von 152 2. Scheller Nr. 610. Diese jiingste

von den drei nd. Bibeliibersetzungen vor Luther ist jetzt die

seltenste der drei geworden; ich kenne Exemplare in Hamburg,
V olfenbiittel (4), Stuttgart, Hildesheim Josephinum (Bericht III,

S. 217 2 Exx.), Wernigerode (Bericht III, S. 238 2 Exx.), Liibeck,
Osnabriick Carolinum, Stuttgart, Kloster Huysburg (jetzt wahr-
scheinlich Halle, Univ.-Bibl.), Schlofi Hiinnefeld (Bericht I, S. 315),
Kat. Hiersemann 3S8 (1911) S. 38 f. Nr. 165*.

4. Coin. Nr. 913 in Fol. : Die Cronica van der hil-
hger Stat van Coellen. Coin, Job. Koelhoff. (1499.) Haiti
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4989, Voullieme, Buchdruck Kolns Nr. 324. Ygl. Bericht III,

S. 183 f.

Nr. 33486™ in Fol.: Die Coiner nd. Bibel in der nds.

Ausgabe. Coin (H. Quentell, ca. 1478). In einem Bande. Haiti

3142, Youllieme 256. Vgl. Bericht HI, S. 184 f. u. 6.

Nr. 36850 in Fol.: Passional. Coin, Lndwig van Ren-

chen, 1485. Copinger 3527, Voullieme 626. Zu den Bericht III,

S. 179 aufgezahlten Exemplaren kommt noch Berlin, Kunstgewerbe-

museum (nur T. I), vgl. Voullieme, Inkunabeln Berlins Nr. 1064.

5. Liibeck. Nr. 28263. 4°: Als
B
Passional“ bezeichnet ein

Exemplar der hochst seltenen ersten Ausgabe der nd. Nyen Ee
und des Passionals von Jesus und Marien Leben, Liibeck

(Lucas Brandis), 20. Aug. 1478. Noch Is. Collijn, Liibecker Friih-

drucke in der Stadtbibl. zu Liibeck (Zs. d. Vereins f. Liib. Gesch.

u. Alt. Bd. IX Heft 2 [Liibeck 1908]) S. 292 kennt nur ein Kopen-
hagener und ein Londoner Exemplar, sowie einige Fragmente in

Liibeck.

Nr. 91343 in 4°: Speygel der dogede
,

Liibeck, Barthol.

Ghotan 1485. Hain 14952, Sckeller 415. Vgl. Bericht II, S. 121

u. Ill, S. 217; weitere Exemplare in Liibeck (sehr defect), Berlin

Antiq. M. Breslauer 1908; nach einer hsl. Notiz Schellers in dem
Handexemplar seiner Biicherkunde besaB seinerzeit Pfarrer Owstien

in Bortzow (Meckl.) ein Exemplar. Vgl. auch Collijn, Liibecker

Friihdrucke S. 315.

Nr. 28260. 8°: Des dodes dantz, Liibeck, Mohnkopf-

drucker, 1489. Das Exemplar hat lange als TTnicum gegolten, erst

mein Bericht II, S. 140 f. hat als 2. Exemplar das der Gymnasial-
bibliothek zu Linkoping ans Licht gezogen. Vgl. jetzt Is. Collijn’s

Katalog der Inkunabeln der Stifts- und Gymnasial-Bibliothek zu
Linkoping (Uppsala 1909) S. 22 Nr. 48.

Nr. 1972c inFol.: Gaerde der suntheyt. Liibeck, Steffan

Arndes, 1492. Hain 8957. Zu den beiden Bericht II, S. 133 f.

genannten Exemplaren in Kopenhagen und Uppsala (jetzt Collijn

Nr. 812) kommen weitere in Hamburg (AC IV 117), Berlin (Voull.

Nr. 1483) und Gottingen (2 Exemplare, eins davon ans Liine).

Nr. 3 8 8 1 52c in Fol,: Liibecker nd. Bibel. Hain 3143.

Vgl. zuletzt Bericht III, S. 238.

Nr. 32927 in Fol.: Nd. Plenarium, Liibeck, Steffan

Arndes 1509. Scheller Nr. 546. Vgl. Goetze, Aeltere Geschichte

der Buchdruekerkunst in Magdeburg (1872) S. 40; Falck, Druck-

kunst im Dienste der Kirche (1879) S. 83.

11 *
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Nr. 34018 in Fob: Die erste nd. Ubertragung derLuther-

schen Bibel, Lubeck, Ludwig Dietz 1533/34. Scheller Nr. 827.

6. Magdeburg. Nr. 78548 in Fol.: Nd. Plenarium
(.Boek der profecien etc.), Magd.

,
Ravenstein n. Westfal, 1484.

Hain 6749. Ygl. Bericbt II, S. 135 u. Ill, S. 178; das Uppsalaer

Exemplar jetzt bei Is. Collijn, InkunabeLn v. Uppsala (1907) als

Nr. 530 naher beschrieben. Ein weiteres Exemplar in Berlin

(Voullieme Nr. 1492), das wohl mit dem Bericbt II, S. 135 ange-

fiibrten Exemplare Kinderlings identiscb ist.

Professor Dr. Georg Schaaffs in St. Andrews (Schottland).

Sign. Ms. Germ. I: 2 Bl. Berg, in kl. 8° (15,3 x 10,8 cm),

2. Halfte 14. Jahrbs. RegelmaBige feste Cursive mit kraftigen

Grundstricben. Beschriebener Raum 12,1 x 7,2 cm, vollst. Tinten-

linienscbema, 28 Z., die am auBeren Rande der Bll. abgestochen

sind. Reicbliche Rubriciernng
,

rote Uberschriften
,

rote Initiale

(4 Z. hocb) nur Bl. 2r . Die Bll. sind zum Bekleben von leder-

iiberzogenen Holzdeckeln eines Codex benutzt worden, Bl. lr und
und 2T waren aufgeklebt und sind deshalb etwas beschadigt

;
Bl. 1T

bat durch Flecke und Abreiben besonders oben sehr gelitten. Die

Bll. sind vom jetzigen Besitzer durcb Papierfalze verbunden und
in einen steifen Papierumscblag geklebt.

Brucbstucke einer mnd. Beicbte nach denAbschnitten
des Katecbi smus, der Dialekt ist ein westliches Westfalisch.

Bl. 1 bebandelt die 10 Gebote, Bl. 2 die 7 Todsiinden und die

Sttnden der 5 Sinne; die beiden Blatter bangen in ihrem Texte
niebt zusammen. Bl. lr beg.: gefundeyct in dat cinder gebod gods,

dat ic den heylgen namen gods encle myns ['choppers heb dicke vnniit-

licke genomen t myn lierte in mynen munth . mit Ioffe dey ic gebroiken

hebbe etc. Bl. 1T schlieBt im 4. Gebot: oft an vtlucendegen gude .

wolliift . tvolvare . ende an jj. Bl. 2 r beginnt: alfo dat ic des heb en

orfake gewefen . wetens oft vnwetens . in eff'eap oft bitthen effcap. etc.

Bl. 2 t schlieBt : de(r) ydelcheit differ icerlth ende (. . . .)gefnjn dey ic

nicht en mod beghern tan (?)(. . . .)e\\. Icb besitze eine vollstandige

Abscbrift der Bruchstucke.

Trier, Stadtbibliothek.

Einen vollstandigen bsl. Katalog der Handschriften der Stadt-
bibliothek hatte zu Anfang des 19. Jahrhs. Daniel Wyttenbach
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angelegt. Seine Kategorien und Nnmmern der einzelnen Hss.

gelten nocli heute, ihnen wird gewohnlich in Klammern die Stand-

ortsnummer, die stets von der Wyttenbachischen verschieden ist,

beigesetzt. Ein moderner Katalog der Hss. der Stadtbibliothek

and des jetzt mit ihr verbnndenen Stadtarcbivs wird in kiirzerer

Zeit vollendet sein, es ist das „Beschreibende Verzeichnis der Hand-

schriften der Stadtbibliothek zu Trier. Begriindet von Max Keuffer",

dessen erster Band 1891 erschien. Bei meinem ersten Besach in

Trier lagen Band 1—4 des Keufferschen Katalogs fertig vor, bei

meinem zweiten Besuch auch Bd. 5. Sie alle ergaben aber wenig

Ausbente fur meine Xachforschungen nnd ich muBte mich im We-
sentlichen an den alten Katalog Wyttenbachs halten. Hier ist

nun ganz kiirzlich Adolf Beckers Katalog der Dentschen Hand-

schriften der Stadtbibliothek zu Trier (= Heft 7 des Keufferschen

Verzeichnisses, Trier 1911) erganzend eingetreten. Er hat vieles

von meinen damaligen Aufzeichnungen entbehrlich gemacht, und

ich habe jetzt bei der endgiltigen Redaction meines Materials so

verfahren konnen, wie ich es in meinem 3. Bericht fur Wolfen-

biittel getan habe, soweit dort v. Heinemanns Kataloge vorlagen.

Beckers Katalog ist also im Folgenden stets als Grundlage vor-

ausgesetzt. Die 5 ersten Hefte des Keufferschen Verzeichnisses

schliefien mit dem wichtigen 6. Hefte G. Kentenichs, das inzwischen

noch hinzugekommen ist, die theologischen lat. Handschriften der

Stadtbibliothek ab. Die juristischen Hss. stehen also noch aus

;

die historischen, zu denen auch die lat. Heiligenleben hinzugetan

sind
,

bilden jetzt mit dem alten Materiale des Stadtarchivs zu-

sammen das Historische Archiv der Stadt Trier, das aber in der

Verwaltung eng mit der Stadtbibliothek vereinigt ist. Das „Ver-

zeichnis der Handschriften des Historischen Archivs der Stadt

Trier" erscbeint seit 1899 in einzelnen Bogen, die dem „ Trierischen

Archiv “ beigegeben werden. Auch dies Verzeichnis ist noch von

Keuffer begriindet und wird jetzt von Kentenich fortgefiihrt; ich

habe das Exemplar der Hamburgischen Stadtbibliothek, das bis

S. 256 reicht, benutzt.

Die Incunabeln von Trier hat E. Voullieme b'eschrieben, vgl.

Die Inkunabeln der offentl. Bibliothek und der kleineren Biicher-

sammlungen der Stadt Trier. Zusammengestellt von E. Voullieme.

Mit einer Einleitung
:

„Zur Geschichte der Stadtbibliothek" von

Stadtbibliothekar Dr. G. Kentenich [= Beihefte zum Zentralbl. f.

Bibliothekswesen XXXVIII], Leipzig 1910.

Ich beginne mit den in Beckers Kataloge der dentschen Hand-

schriften beschriebenen niederdeutschen Handschriften der Stadt-
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bibliothek und stelle diejenigen Nnmmcm voran, zu denen ich gar

keine oder nur geringe Zusatze zu Beckers Beschreibung zu geben

habe. In der Bezeichnung der Mandart hat Becker nicht immer

das Richtige getroffen, gerade bei den Trierer Hss. hat das anch

besondere Schwierigkeiten. Ich verstehe im Folgenden, wie ich es

in diesen Berichten stets getan habe, nnter Niederrheinisch (ndrh.)

das Ripuarische, den nordlichen Teil des Mittelfrankischen, nnter

Niederfrankisch (nfr.) nur die nfr. Mnndarten auf dentschem Boden.

Der siidliche Teil des Mittelfrankischen ist dann das Moselfran-

kische; der Ausdruck Mittelfrankisch selbst wird dadurch iiberfliissig.

Nr. 807 (1337) [Becker S. 2]: Oassianns, Collationen
der Vater ond Liber de exercitio sancto ritnali, ndrh.

Bl. 115t ist wohl fab dijahen zn lesen; Bl. 219r /cj (— scilicet)

indigni 3“ ft
a (= tertia feria).

Nr. 808a
(1346) [Becker S. 3] ist moselfrankisch.

Nr. 8 0 9 (1341) [Becker S. 3—5] : Anch die erste Halfte des

Bandes ist moselfrankisch, Stuck 19 dagegen rheinfrankisch. Stuck

3 ist in Stiick 1/2 hineingeschoben
,
die SchluBschrift von Stuck 1

und die Schreibernotiz stehn auf Bl. 187' (nicht 107T). Man sieht

anch den Grand des Einschubs: das auf Bl. 118r beginnende Ca-

pitel der Yita Ludolfs hat die Uberschrift : Van dem auent mail

vns liene heren ihu xplj ein Besitzer der Hs. ist dadurch veranlaBt,

die von einer anderen, ein wenig jiingeren, Hand geschriebenen

Bl. 108—117 mit einem Stuck aus Augustinus iiber das gleiche

Thema hier einzuschieben.

Nr. 820—822 [Becker S. 20]: 3 schon seit langerer Zeit ver-

lorene nd. Gebetbuch er.

Nr. 823 (1696) [Becker S. 20—30]: Das Gebetbuch ist

moselfrankisch, es hat stets vff.

Nr. 825 (1697) [Becker S. 36— 38]: Mariengebete 1526,

ndrh.

Nr. 826 (1699) [Becker S. 38—39]: Gebetbuch des 15. Jh.,

moselfrankisch, aber mit starkem ripuarischem Einschlag.

Nr. 10 50 (1261) [Becker S. 131]: An 2. Stelle ein ndrh.

Segen, den Becker abdruckt.

Nr. 1120 (128) [Becker S. 96] : Die Hs. des nd. Theophilus-
Dramas. Die bei meinem Besuch in jammervollem Zustand befind-

lichen Blatter sind 1907 restauriert worden. Beckers Beschreibung
folgt der dabei vorgenommenen falschen Einordnung des Scblufi-

blatts als Bl. 1, die schon R. Petsch in seiner Beschreibung der
Hs. (Theophilus, herausg. von R. Petsch [Germanische Bibl. II 2]

Heidelberg 1908, S. IX) geriigt hatte.
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Nr. 1128 (2058) [Becker S. 151 f.] : An 6. Stelle ein 1 a t. -

ndrh. Glossar.

Nr. 1130 (2055) [Becker S. 153 f.]: Die von mir ubersehene

Hs. enthalt an 3. Stelle Engelhusens Vocabularius latino-

germanicus. Ans Beckers Besehreibung geht nicht hervor,

welcher Mnndart der deatsche Teil angehort; anf das Nd. weist

Hildesheim als Entstebungsort der Abschrift, aber der Scbreiber

(Nicolaus Clutz cle saraponte
)
mag ancb seine heimiscbe Mnndart

angewandt haben. Nd. Hss. dieses Yocabnlars hab icb Bericbt III,

S. 209 f. anfgefiihrt.

Nr. 1183 (845) [Becker S. 67] : Der bl. dr ei Konige Bucb,

nfr. Icb babe die Hs. nicht naher eingeseben.

Nr. 1223 (616) [Becker S. 144]: Coiner Chronik des 14.

Jahrhs., ndrh. Eine Besehreibung im Verz. der Hss. des Hist.

Archivs der Stadt Trier, S. 246 Nr. 482.

Nr. 1236 (604) [Becker S. 144]: Van den o uerclaren
edelen mannen des ordens van Cistercien, ndrh. Eine 2.

Besehreibung im Verz. der Hss. des Hist. Archivs S. 253 Nr. 495;

aus ihr geht hervor, dab die Trierer Hs., ebenso wie die oben

S. 39 f. beschriebene Coblenzer Hs., am Ende noch die Geschichte

von dem Einsiedler Schetzelo und Guido v. Alets Geister-

beschworung hat.

Nr. 12 54 (589) [Becker S. 144 f.]: Stuck 5 sind die nd. Laien-

statuten des westfalischen Boosters Bodeken, die von dort den

Briidern in Eberhardsklausen mitgeteilt werden (vgl. Stuck 6).

Stiick 7. 10. 11 haben schwankenden Dialekt
,
Ndrh.

,
Nds. und

Nfr. mischen sich. Die Hs. ist sehr interessant fur den lebhaften

literarischen Yerkehr der Regularkanoniker von Eberhardsklausen

mit dem nd. Norden.

Nr. 12 9 0 (560) [Becker S. 146J: Levold v. Northotfs
Markische Chronik, in Ulr. Yernes nd. Ubertragung. Vgl.

Bericbt I, S. 215 und oben S. 57.

Nr. 19 3 8 (1469) [Becker S. 147]: Wandelbuch Arnolds
v. Harff, in einer hd. Abschrift.

Nr. 1961 (1443) [Becker S. 46 f.]: Episteln und Evan-
gelien nebst ihren Sermonen, fur Trier bestimmt, aber der

Dialekt ist stark ndrh. gefarbt.

Nr. 1990 (491) [Becker S. 56 f.]: St. Franciscus Leben
u. a. Stiicke, Sammelband, von Bruder Johann dem Snyder in

Eberhardsklausen 1514 geschrieben. Die Mundart ist aber nicht

„mittelniederfrankiseh“, sondern eine stark verhochdeutsche Form
des Moselfrankischen

,
die nd. Elemente treten ganz zuriick. Die
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Sabscriptio des Schreibers Bl. 450T ist reines Moselfrankisch. Vgl.

auch unten Nr. 1935.

Nr. 202 2 (662) [Becker S. 59f.J: St. Augustins Hand-
buck; die Mundart ist wohl eker ndrh. als nfr. Vgl. oben S. 27.

Nr. 2024 (664) [Becker S. 60J: Ausziige aus einer nld. Bibel-

iibersetzung. Die Mundart ist nickt ripuariseh, sondern siid-

ostl.-nld.

Fragmente Mappe IY Nr. 9 [Becker S. 116]: Ndrh. Ge-

bete. Den Besitzernamen katte ick Mica'el Machleidt gelesen.

So bleiben noch folgende Nummern von Beckers Katalog iibrig,

bei denen ick etwas ausfiihrlicher verweile.

Nr. 833 (1368) [Becker S. 44/45]: Die Mundart der Hs. ist

ein westl. Westfalisch. Stiick 1—5 konnte man zu einemBeicht-
spiegel zusammenfassen, doch weiB ich den Ursprung desselben

nicht zu belegen.

Stiick 1. Im Titel lies bockehe. Der Anfang lautet: In
de name d’ hillige vn vnvorfchede Dreuoldiclf godes Ante. Sate Marcus
fpreket in fyne erjte gefette va der hilge dope godes alfo Johanes de

pdikede de dope d’ penitecic in ene vorgeiage der fade etc. Die auf

die erste folgenden Capiteliiberschriften, die aber nickt gezahlt

sind, handeln zuerst von den Siinden im Allgemeinen, dann von
den einzelnen Siinden.

Stiick 2 beg. sckon Bl. 66 r mit einem Abschnitt iiber die

5 Sinne.

Stiick 3, der eigentliche Beicktspiegel
,

schlieBt mit dein

Capitel teen de fake to horen. TO de teften tcille ivy kortlike rore to

en amvifinge d' enuoldige trelke fade ed’ fake bifad' d' gcivalt des

paives to hort, ed’ enes biffehopes ed' enes enuoldige bidders etc. bi3 :

van plate vn ere vndfate en tcil wy Jtijr nickt feriuen ivente ick hope

fe tveten ere ee tval.

Stiick 4 beg. Bl. 122 r
: Van de feuB dotlike funden myt even

dochtere de dar af komg. HOudichk GirichK VnkufcV. Tornidi Old-

field. Nidield. Track1
. Item dit fint de icortele vd alls funds etc.

Stiick 5 schlieSt Bl. 129r
: Salich fynt fe de vorchddich fynt.

Bl. 130—134 leer. —
Stiick 6 sind die ersten 10 Capitel aus Dietrich Coeldes

Spey el des c riftene mynfehen. Es beginnt Bl. 135 r mit der
IJberschrift des 1. Cap.: Hyr bcyynct ene gude vnd' ivyfinge van den
geloue hit ghemeyne. 1. capittel

;

dann folgt der bei Becker gegebene
Anfang (fur hat 1. dot). Das 9. Capitel vd tie x gebode rp dat kor-
tejle enthalt nur eine kurze Paraphrase der 10 Gebote, ihr ist
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Bl. 143v die gereimte Fassung derselben angefiigt (Verse nieht

abgesetzt)

:

JBOue al liebbet lef ene god

ydelike en fwert nieht noch in /pot

Ert rad’ vn mod ’ myt iville of myt wcke

flaet nemade doet

En ftelet nieht al jjl jw noet

(Bl. 144r

)
Bute echtfchop en doet nyne vnkufch

‘

Noch en fegget va neymade valfch*.

Begert nemades bedde genoten

noch begert nemades guet

We nieht en holt defe tey gebode

de en mach numer mer komen (to gode fehlt).

Darauf folgt Bat x capi. en fchoe leringe va ij gebode dar ilic of

Bat alle de gebode en tpphecien in beflaten fynt. BV falfl lef hebbe

dine here god vt alle dyne h’te etc., bis Bl. 145’: Bar vme fprecket

ihc der vt’corne is irenich. Damit leitet das Werk uber zu der

ausfuhrlichen Erklarung der 10 Gebote, die Gelfcken, Der Bilder-

katechismus des 15. Jahrhs. I (Leipzig 1855) Sp. 150—156 nach

einem Drucke des Werkes vollstandig mitgeteilt hat. Anf. : Hijr

na Men vor k{l)aret de x gebode godes in dat langefle. Ghi enfolt

gyn di(n)ck lef hebbe bone god of mer da got etc. SchluB Bl. 158T
:

Ende de ghene de na tijtlicken gate ha(n)gerich fynt als hiigerighe

iculue dat fe god vorgeten ende erer fele falicheit Arne. Bl. 158’ ein

kleiner Anhang: Jt( vp ene tijt bat de hilge juefer mechildis vor ene

bedrouede maget Vn de here fede er dit to etc. bis: vn en fal numer

mer van god vfeheiden ivde Ame. — Zu Coeldes Werk vgl. die Be-

richt I, S. 284 angegebene Literatur. Eine nd. Strafiburger Hs.

aus Frenswegen fiihrt FI. Landmann, Das Predigtwesen in West-

falen (Munster 1900) S. 12 N. 5 an.

Nr. 1026 (1960) [Becker S. 157] : Die Receptensammlung
zerfallt in zwei Teile: 1) Bl. 1—46 von einer Hand geschrieben:

Nd. Recepte, Anf. Bl. 1’ : Eynen dranck vor die peft . ,
pbatum eft.

Jt\ man fal nemen iiij loit olfs (?) off uermoit etc. Bl. 2 r
: Ein an-

ders dat ock gantz goit is voer die peft etc. 2) Nach 14 leeren Bll.

eine nld. Jteceptsammlung, wiederum von einer Hand, mit ausge-

sprochen nld. Ductus des ausgehenden 16. Jahrhs. Am SchluB

Nachtrage von andern Handen, darunter von Hand 1.

Nr. 1028 (1959) [BeckerS. 158]: Lat.-nfr. Receptensamm-
lung des 15./16. Jahrhs. Anf. Bl. l r

: Afftfa ftc ft B, Baas pics
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de creta et vna de ocro etc. Das Deutsche beg. BI. 3r unter: Um
ivat’ te make dat aff deit litters va brieuen etc. Bl. 7r

: Um beyne

off holt te verue. BL 7 T weitere Farbenrecepte: Um fclioen roet

Nym hre[lien holt cleyn gebroken eh fedet i loge etc. etc.

Nr. 1935 (1432) [Becker S. 105—107] : Der groBe Eberhards-

klausener Sammelband hd. und nd. Gedichte und Prosawerke. Die

erste Beschreibung der wertvollen Hs. gab Hoffmann von Fallers-

leben, Altd. Blatter Bd. 1 (1835/6) S. 325 f., ihren Inhalt knrz charak-

terisiert hab ich Nd. Jahrb. 23 (1897) S. 113. Die einzelnen Stiicke

dieser Hs. sind in ganz verschiedener mundartlicher Form iiber-

liefert, rein hd. stehen neben niederrheinischen und fast nieder-

landischen, wie das ja fiir die deutschen Codices aus Eberhards-

klansen charakteristisch ist (vgl. oben S. 167).

Stuck 1 ist ndrh. Es ist in durchlaufenden Zeilen ge-

schrieben, alle iibrigen Teile der Hs. in zwei Spalten.

Stiick 2 ist ein Ausschnitt aus Augustinus, De quantitate

animae (Migne, PP. lat. Bd. 37, S. 1037 Z. 6-1038 Z. 10). Die Hand
ist verschieden sowohl von der in Stiick 1, wie von der Haupthand

des Codex in Stiick 3 ff., der Hand des Bruders Johann de fnyder

in Eberhardsklausen. Nicht rubriciert, nur eine rote Initiale Z. 7.

Anf. Bl. 4ra
: Adt°datus ') dat [elite is dat ich tcolde dat ir mirbedude

fuldt in vat maneiren de fele gocle gelich is . ind wir dock gelouen got

eioich zo fyn ind van neyma
|

DOminus nojler ill’s xpc factus
|

ge-

macht . ind de fele van gode gemacht is als ir mir gefacht hait. Aug<)

Wat meynftu dat it gode ficair were dat he erne get gelich machde etc.

SchluB Bl. 4vb
: Ang^ Du deis reicht mer ich icil dat du niich vragende

u.ntuertz Jch moichte dich lichte |j. Yon der Hand des Johann de

Snyder ist mit schwarzerer Tinte nacbgetragen
:
get vlyffelicher zu

leren datu urd iveyjl Jch mate datu nyt yn zwyueleft.

Stiick 3ff. sind rubriciert und haben rote Uberschriften

und Initialen. Stiick 3 zeigt nfr. Dialekt, es beg. Bl. 5ri
: (rot)

Van geijiliker waderiglie. (schwarz) ALlet dat gefcrcue is. is

tot onfer leir gtfcreue fpricht die hilghe apoflel fute panel. Hijr om
van geijiliker waderiglie itfwcit te reds heb ich ghedacht een exempel

te fcriuen tot onfer leir etc. Es ist eine Beschreibung des Auszugs

der Kinder Israel aus Egypten in das gelobte Land mit geist-

licher Auslegung. Auch die 10 Gebote sind eingearbeitet, jedoch

ist das Ganze nicht in Form eines Dialogs zwischen Meister

und Jiinger gehalten wie das ganz ahnliche Werk des Marcus

1) Im Original Evodius; Adeodatus stamint aus Augustinus, De magistro
(Migne S. 1193).
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y. d. Lindawe. Hinter den SchluBworten Bl. 16ra noch: (rot) Hijr

enclet een gei/llich boeclce va geiftlik’ icade
|j.

Stuck 5 hat die Uberschrift : Jnt le(le tvaneir die mynfch

leicht eft fal fteruen en fo [admen olien myt dufdaniger ivifen als hijr

na volgg. Dialekt von Stuck 5 u. 6 nfr.

Stuck 7 beg.: DJt bonch heijl lucidaryus dat is genant

dar vmb want et erluchtet aide dyncTc die in der iverelt befloffen fynt

etc. Der Dialekt ist ein schauderhafter Mischmasch, in dem das

Hd. immer mehr iiberwiegt. In den Falzen stecken hier Reste

eines alten ndrh. Coiner Drucks (Epistolar ?). Die Hs. wird von

K. Schorbach, Studien iiber das deutsche Yolksbuch Lucidarius

(Quellen und Forschungen Heft 74, StraBburg 1894) S. 49 unter

Nr. 31 aufgefuhrt.

Stuck 8— 11 gehoren enger zusammen, sie haben Bl. 10lra

eine gemeinsame SchluBschrift : Hie endet jich die cronyck vnd hi-

ftnry myt fyner geijtelichen vfi legunge vnd glofen die man nempt

der fiebe Meijier bach getzogen vfi Alden gefchichten der romer

Myt gar vil nutzlichen beifpilen vnd exempelen etc. Dieser Teil der

Hs. ist ganz hd.

Stuck 12: Die nd. gereimte Apokalypse mit ihren An-

hangen, in einer md., aber mit nd. Elementen durchsetzten Um-
schrift. Verse nicht abgesetzt. Diese Hs. ist benutzt und be-

schrieben von Hj. Psilander in seiner Ausgabe der Nd. Apokalypse

(Upsala 1901) S. VI—VIII. Die Apokalypse selbst schlieBt bereits

Bl. 116ra (die Blattziffern Psilanders sind samtlich urn Eins zuriick-

zurechnen): Hir an ertryche dat ivir eriverffen dat vrone hemelryche

Amen. Es folgen 9 Anhange, die Ps. unter 2— 1 0 zum ersten Mai

abgeteilt hat. Ich riicke hier eine etwas ausfiihrlichere Beschrei-

bung ein und verweise dabei zugleich auf die Abdriicke dieser

Anhange nach der alteren Berliner Hs. durch Massmann (v. d.

Hagens Germania Bd. 10 [1853]) und Psilander (Hochdeutsche u.

niederd. Fragmente Apokalypse Antichrist Leben der Apostel,

herausg. von Hj. Psilander I. Texte, Uppsala 1905); Psilander fiihrt

in den FuBnoten die abweiekenden Lesarten der jiingeren nd. Re-

cension des 15. Jahrhs. nach dieser Trierer Hs. an.

a) Bl. 116ra (ohne Absatz anschlieBend)—116rb
: Gedicht

von der Schopfung, vgl. v. d. Hagens Germania X, S. 142

Z. 4 v. u.—143 Ende; Psilander S. 22 f. Nr. VII. Anf. : GOt ys

an begyn adder guder dynck he machede eyn forme herliche die erne

feluen was gedich etc. Schlufi: van deme vader dryuen air [alien

haven [yn ryehe vtnermer ewilichen.

b) Bl. 116rb (ohne Absatz)—117 Ta
: Gedicht vom Anti-
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Christ, vgl. v. d. Hagen a. a. 0. S. 138 Z. 1—142 Z. 5 v. u.; Psil.

S. 14—21 Nr. VI. Anf. : Ende Kryjl der vnfeliche Man die wert

gehoren van deme geflechte dan etc. Schlufi : woe lange die wereld

fade flan.

c) Bl. 117 ,a—119Ta
: Vom jiingsten Gericht, Prosa. Anf.:

Als vnfe here ihefus xpus godes fone komen wil tzo ordelende alle

manes kune fo fendet he den engel myt den horen etc. Schlufi : tzo

deni riche geleyde ms dyee vader vnde der fvne vnd der heiliche geyft
Amen.

d) Bl. 119Ta (ohne Absatz)—120ra
: Gedicht von der Auf-

erstehung, vgl. v. d. Hagen S. 144 Z. 1— 145 Z. 11; Psil. S. 23

—25 Nr. VIII. Anf. : Nu wundert et beyde wiff vnde man wo vnfe

lichain na der vfferftendeynghe fie ghedan etc. Schlufi: Js die hornet

na de/feme ellende.

e) Bl. 120ra (ohne Absatz)—120rb
: Gedicht vom himm-

lischen Jerusalem, vgl. v. d. Hagen S. 145 Z. 12—146 Mitte;

Psil. S. 26 f. Nr. IX. Anf.: Dot dar vor nychtet (lies: vornychet

Ps.) fal iverde beyde an hemele vnd an erde etc. Schlufi: vnd zu

gode ftercJcet.

f) Bl. 120rb
: Gedicht vom Baum des Lebens, vgl. v.

d. Hagen S. 146 Mitte; Psil. S. 28 Nr. X. Anf.: In der flat fteyt

eyn baum etc. Schlufi: betzekent vnfes heren hint.

g) Bl. 120rb—120Tb
: Gedicht vom jiingsten Gericht,

vgl. v. d. Hagen S. 146 Z. 5 v. U.-148 Z. 5; Psil. S. 28-30 Nr. XI.

Anf.: Als dat Ordel ys tzo ghan fo fcheidet fch die fcharen etc.

Schlufi: got latze vns vor deynen fyn ryche gencdelichen.

h) Bl. 120Tb—121'rb
: Auslegung des Paternosters,

Prosa. Anf.: Myne vil lieuen yr fidlent vr gebet dach vnd nacht vro

vnd fpade . .
.
fenden etc. Schlufi : das he vch den vyant nyclit zu

He latz voruiynne.

i) Bl. 12Dh —l22n : Von den 15 Zeichen des jiingsten
Gerichts, Prosa. Anf. bei Psilander S. VIII, Schlufi: de vmifften (!)

ages f’alien alle liule vff ftayn ran dem dode. Dann die bei Ps. ab-

gedruckte Subscriptio der Apokalypse. — Weitere Literatur zur

Apokalypse in Psilanders Ausgaben, vgl. Bericht I, S. 169, III, S. 10.

Den „Schlufiabschnitt der mnd. poetischen Apokalypse" hat Dr-

P. Hagen in der Stadtbibliothek zu Liibeck aufgefunden (Bericht

der Deutscken Commission 1912, S. 7).

Stuck 13, der Mandeville, ist ganz hd.

Stuck 14 ist von Becker nicht erkannt; es ist eine fast
vollstandige Hs. des mhd. Gedichts von der Erlosung. Die



Mittelniederdeutsche Handschriften : Trier. 173

Trierer Hs. beginnt mit Y. 59 der Ausgabe von Bartsch (Quedlin-

burg u. Leipzig 1858, S. 4); was Becker als den eigentliehen An-

fang des Gedichts bezeichnet, ist bei Bartsch V. 105. Am Schlufi

ist die Hs. vollstandig. Sie wird als
,,
Trierer Bruchst." schon bei

Goedeke 2 I S. 240 angefhhrt.

Nr. 2017 (660) [BeckerS. 57—59]: Yon 4 Handen gleichzeitig

gesehrieben: 1) Bl. 1—77. 208—218. 255—268; 2) Bl. 79—168.

182—207. 219—231. 269—292; 3) Bl. 169—181; 4) Bl. 240—254.

Ndrh. asketisehe Sammelhandschrift.
1. Der Cisiojanus dieser Hs. ist, nach einer Abschrift des

Dr. Chr. Sternberg, abgedruckt von A. Reifferscheid in Wagners

Archiv f. d. Geschichte deutscher Sprache und Dichtung Bd. 1

(1874) S. 507—511.

2. ist eine Vorsehrift fiir das Lesen der 50 Paternoster.

3. Bl. 5r
: Hie begint eyn alfo mircklich nutze boichelge dj gc-

heiffche is eyn gefez d’ mo niche . q>log^. Wie wael dat eyn eyck-

lich orden ind geiftlich (tact of religio bait fyn regel ind ftatute etc.

Bl. 6T wird als genaner Name des Biichleins Jnftitutoriu monachale

angegeben. Schlufi Bl. 16r
: Jnd fal erne vheuen in der glorien des

eivigen leuens Onfe here ih’us de gebenedijt is in d’ ewicheit Amen.

3 a. Bl. 16r
: Bit is wie ftcli eyn monich Off eyn none off eyn

begynne zo eynen geiflliche leuen genen fal. (Bl. 16T) 0 myn gemynde

in xpo ihu ivylt icyffe wie ir eyn geuarych geiftlich leuen fult begynnen

etc. Schlofi Bl. 36r
: vns vloir in den doit des cruces Deo gracias.

3b. Bl. 36r
: Eyn leirre va lyden. Der ivil ived’wordicheit

hait in fyme liden etc. Schlufi Bl. 38r
: ind bekenne dich vur got.

Deo gracias.

4. Bl. 38T
: Bit fmt die x geboecV. Matlie<) in fyne eicangelio

in c?j xix° fpricht Onfe h’e woltu in gain in dat eivige leue fo halt

die gebode gotz. Schlufi Bl. 51T
: ind van gode ewelicli vmalendijt No.

5. geht weiter: die den mynfche zu hemelrich brengen fonder

middel ind fonder vegefuir etc. Schlufi Bl. 68T
: fal d’ menfche niet

onaichtfam fyn cleinre gebreche Nota Alhie enden die xij reede ihu

xp us Deo gras.

6. Anf. : Als der mynfche by geuaille of by euenturen des nachtes

wackerich icirt So fal he lefen etc. Schlufi mit der Collecte Bl. 75T
:

Ouermitz onfen here ihu xpu Amen Deo gracias.

7. Das 1. Wort habe ich als By gelesen. Schlufi: dj dj wir-

dige facrament gewirckt hait i myfche Arne. Bl. 77 leer.

8. Anf.: Eyn eycklich mynfch deme got fyn herce beroirt hait ind

de flymme des heren wail verflanden hait etc. Schlufi Bl. 125r
: Mer
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ficirlichen moigen tcir cl3 doyn i(l dat icir fi laiffen yre houft in onfen

hercen ftechen. Dit fpricht Ancelmns.

9. zerfallt in 12 Capitel. Schin8 Bl. lB7r
: Tzo tcilchen ons

brengen foieffe (!) der gebenedijt is ewelich ind vmmerme Jhefus maria

Anna Johannes. AMEN Deo Gracias b v m. Bl. 157T leer.

10. geht weiter: gotz Tzo eynre ewiger gedechteniffen der dyngen

Op dat in den ivyngart ons heren Jhs xpi geyne dome ind quaide

bremen in waiffen noch zo fterckliche groyne etc. SchluB Bl. 160r
:

Jnt eirfte iaer ons paifdoms Deo Gracias.

11. SchluB Bl. 167r
: die mynliche moegenheit wifheit guetheit

Des vaders (Bl. 167y
)

. . . geifles AMEN De gracias. Dann kurze

Nachtrage, u. a. (Verse nicht abgesetzt):

Och tzit ouch zyt ouch edel zyt ivie bijiu mich ontronnen

icie grois is myn verloren zyt
,

ivie quaelich was in verfonnen.

Mocht in befchrien mynen edelen zyt fo lied ich wael gewonnen.

Nu hoffen ich noch eyne felige zyt. Dat ivil ons doch got gunnen.

Na defer zyt in is geyn tzyt dat wir verdienen Tconnen. Deo gracias.

13. SchluB Bl. 180r
: dg da in eeghey bach in mois vleiffe . fy in

come vis de leuendige bor dae got in vloift. AMNE (!). Angehangt
sind noch 5 Zeilen: Sinte Auguftynus fpricht etc. Bl. 180 7 leer.

14. geht weiter: eynen van mynen myjlen broederen dat halt ir

mych gedayn Mirckt defer icorde befcheidenheit ind vcrborgentheiden

etc. SchluB Bl. 185r
: de voir ons alien halt geleden den bitteren doit

des cruces Amen.

15. SchluB Bl. 187T : Mer dat vrre heilicheit betzeinet Nota Bene.

16. SchluB Bl. 191 T
: da der fon gotz fyn durber bloit om geftort

halt Deo Gracias. Angehangt einige Verse, ohneAbsatze geschrieben:

Die yren zyt verfumen

verliefen groiffen fchatz

wir moiffen ommer rumen

hir in is geyn blyuende flat

Nyemant in derf eme dar vp verlaiffen

vp dat neit gefcheyn much

Wir moiffen alle onfer flraiffen

inde bezalen vns gelach jq.

17. Bl. 192T
: Dit is ge-{Bl. 193r)«ome vs de boich va de bye.

DEr %cyfte feneca fait va der vrantfchaf fuiierlich alfus Jn verges dins

vrundes niet etc. SchluB Bl. 193T
: fo in teas die vrunt fchaf nye

u-airaftich amen. Deo gracias. Vgl. Liber apum, Buch II Cap. 20.

18. geht weiter : offenbairden in irre bloyender iocht der dujlerre

werelt als die fterren bouen den hemel Jnd die roefen bouen den
dornen etc. SchluB Bl. 23

1

T
: ivie verduldincliche dat het verdroich
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fonder murmureren ind weder fprechen Deo gracias amen. Bl. 232

leer.

20. lies leirynge. SchluB BL 254T
: ind it deit op die portz des

kernels Deo gracias. Angehangt ein kurzer Absatz: Meifter ailbert

fprickt alfo duck Als der mynfch fynre lujl daruet vm gotz ivil wie

cleyn it is Alfo duck ivirt got geiflliche gebore in fynre felen Deo

gracias Ame.

21. gebt weiter: tabernakel nu (ich ay dynen cdaren ikefu etc.

SchluB Bl. 262t
: ind in mogen niet vuolt icerds of behalde hemelfche

genade.

22. gebt weiter: dat durchflagen licha anden crace etc. SchluB

Bl. 268r
: als T dat vur poertael En vur fael ind (Bl. 268T) Jnd her

namals zu famen in ewige leuen AMEN.
23. gebt weiter: ewige conynges Brut ihs xps fetze click ftait-

lichen myt ynygen herce cen voiffe des keillige cruces etc. SchluB

Bl. 273r
: Alfo dat du em alleyn begerfte zu bekagen AMEN.

24. geht weiter: dat wir ons zu den liden ons heren Jcieren

fallen Jnd dat wir clar vier vruckten af fullen mtfangen etc. SchluB

Bl. 276T
: off he alleyn om fyne toil gefluraen wer AMEN.

25. geht weiter : zu wiffen va gade uat fyn alre leifffle ivil ever

etc. SchluB Bl. 279r
: ivie myck begert die vfmae em feluer Eyn aue

maria voer de fckriuerfche AMEN.
26. lies paffien. Der Anfang geht weiter: do ich myck vp den

berche ergaff in dat liden des grymmygen doitz etc. (= Horolog.

Buch I Cap. 2). SchluB Bl. 290T
: id i die ewige felicJd beftediget

iverden amen. Deo gracias.

27. SchluB: ind fynre ewiger leiffden zu alle mynfclie amen. Deo

gracias. In dem SchluBverschen lese ich: dat eirfle
|

Den moit dat-

tick etc., u'annye, ouer.

Fragmente Mappe IV Nr. 1— 2: Die Trierer Bragmente

der nd. gereimten Apokalypse und ihrer Anhange. Fiir

die Anordnung der Fragmente ist die oben S. 171 f. beschriebene

vollstandige Hs. der Gredichte in dem Eberhardsklausener Sammel-

band Nr. 1935 heranzuziehen. Die Blatter sind seinerzeit von

Psilander genauer bestimmt worden; er hatte sie bereits fur seine

erste Ausgabe der Apokalypse (Upsala 1901) benutzt, vgl. S. VI
die kurze Beschreibung der Fragmente. Vollstandig abgedruckt

sind sie dann in Psilanders zweiter Ausgabe der Apokalypse (Upp-

sala 1905) S. 138 ff.; nach Psilanders Text sind Beckers Lesungen

an vielen Stellen zu bessern.

Bl. 1—7 (= Fragm. Nr. 1) gehoren zur Apokalypse; Bl. 4/5
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haben fortlaufenden Text, ebenso Bl. 6/7. Bl. 1 —7 sind abgedruckt

bei Psilander S. 138—152.

Bl. 8— 13 (= Fragm. Nr. 2) sind Bruchstiicke ans den An-

hangen der Apokalypse.

a) Bl. 8r Z. 1—17: SchluB des Gedichts von der Auf-

erstehnng (= Cod. 1935 Stiick d). SchluB: der vroude ne werd

nummer ende de latmed na diffeme ellende. Psil. S. 152 f. Nr. VIII.

b) Bl. 8r Z. 18—

9

r Z. 3 v. u.: Gedicht vom himmlischen
Jerusalem (= 1935, e). SchluB: de dat

|

volk van eren zunde

werlcj vn to gode fterkj. Psil. S. 153—155 Nr. IX.

c) Bl. 9r Z. 2 v. u.—

9

t
: Gedicht vom Baume des Lebens

(= 1935, f.). Psil. S. 155 Nr. X.

d) Bl. 9T
: Gedicht vom jiingsten Gericht (= 1935, g;

von Becker iibersehen). Anf.
:

(Alze dat ord)el is to ghan etc.,

bricht mit dem Ende der Seite ab. Psil. S. 156 Nr. XI.

e) Bl. 10r—10T Z. 7 : Auslegnng des Paternosters, Prosa

(= 1935, h). Anfang verloren, Bl. 10r beg. : alle daghe mycl vrode

vine fere . aued dat gy vor hungher sin riJie nicht vor liefen etc.

SchluB: dat iu
\

den vighent nicht zo vile tat ver (ivenen von andrer

Hand nachgetragen).

f) Bl. 10v Z. 8—ll r
: Yon den 15 Zeichen des jiingsten

Gerichts, Prosa (= 1935, i). Anf.: JN den heylighen hoken vint

men ghefcreaen . dat vifteyn tekene er domes daghe ghefchen zulen etc.

Von Bl. llr ist die oberste Zeile abgeschnitten, Bl. 10y schlieBt:

van des dat de zunne up gheyt
,

Bl. llr beg. jetzt: len alle l/oyme .

vn krude lloden etc. SchluB Bl. ll r Z. 18: Des vifteyndcn daghes

zolen . . . hide . . . ,
unleserlich. Bl. 11 T leer.

Die beiden folgenden Blatter erscheinen in Nr. 1935 nicht

wieder. Sie hangen unter sich zusammen und stammen aus einem

pr edigtartigen Tractate. Bl. 12r ist sehr beschadigt, Z. 1

ist ganz abgerissen, ich entziffere nur ein w(o?) ... eft |, von Z. 2:

. . . zorg . . den vnde . dat vnfelighen zende cn
j

(Z. 3) ... in dat . .

.

henghe lathe dar ghe fcreiten
|

(Z. 4) is .. . vid . . .
quern tranffixerut

dat fpreket ze
|

(Z. 5) zolen zen den zey mid fpere dorfteken etc.

Bl. 12r schlieBt: alfe vns zaghet zunte io
|
homes eicangelifta. Vidi

ciuitatem fanctam
||

(Bl. 12T
) ihrl'm noua alle .... cam field

\

fpon-

<~am ornatam viro fuo . hey fpreket . ich za
|

dey heylighen flat Tho

ihrl’m nighe wider komen
|

de vandeme hemele van gode bered alfe en

brut is eren mane etc. Bl. 12T schlieBt: dey weldighe
j

konlghe

de wanne erdes ivaren vil niechtich
||

(Bl. 13r
) alfe grote allexander

de al dey iverld ir vacht
\

vn dey koninch antyocus vn dey mechtighe

Keyfer octauianus dey al dey iverld van ojlene to weftene van norden
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tho zudene an ziner hand hadde etc. Bl. 13T Z. 1 ist wieder ganz

tmleserlicb, Bl. 13T schliefit : noch de hroder deme broder
|
noch nyn

menfche deme ande’n N . . . ghe
\

helde van den heren . dey hern {?)

omden wer |[.

Fragment Nr. 4 [Becker S. 115]: 2 Bll. aus einem ndrh.
Beichtspiegel der 1. Halfte 14. Jahrhs. 22 Z., Tintenlinien-

schema. Bl. lr beg. : der gewinne. Dar na du hegeit . of du dig
|

irechen uerfumet has . wider din cien geboit.
|
unfis heren godis. Der

zien gebode’ horent dru
|
zo godis mine . in fiuene zu unfis neften mine

|

Dat erfie geboth is . du fait eine got hauen . in
j
infalt inkeinen afgot

hauen . of ane beden etc. Bl. 1T schliefit : So wat du dis of einiger-

hande fachen liner hais
|
of me vortes dan got . dat is din got . want

du ir
|

budes ime du ere . die du gode irbiden fait . leant ||. Bl. 2r

beg.: leven , in alter meifl du ftrange reginunge da ein
)
hort uergeuen

nit inwirt man in muze rechin\in wie id gewnin . virdan . in behaldin

fi etc., etwas weiter : Darna fage die funde der tracheide. Tracheit
|

heizit einerhande fwarhcit des herzen die
\
unf machit uirdruzeniffe

aller guder tverlce.
\

Dar umbe fage of du ei trage weres zu godes de-

neifle etc. Schlnfi von Bl. 2T : nog dan dat du bit den iverken niet

inwoldes volbrengen Sa |[.

In den lateinischen Handschriften der Trierer Stadtbibliothek,

die M. Kenffer nnd G. Kentenich in Heft 1—6 des gedruckten

Handschriftenkatalogs beschreiben, sind noch folgende nd. Stiicke

enthalten, die ich zum grofiten Teile nur kurz zn erwabnen habe

:

Heft 1 (1888): Bibel Texte n. Commentare: Nichts.

Heft 2 (1891): Kirchenvater.
Nr. 148 (Kat. S. 49—54): Stuck 4. Das Deutsche in dem

kleinen Abschnitt ist kein reiner Dialekt, er ist halb rheinfrankisch,

halb ndrh. Schlufi: Jnden fteyn lochern daz fynt foramla Jhii xpi

vbi debes hltare eftote fymplices fic
d columbe. Der eigentliche Schlufi

ist aber mit den beiden hinter Bl. 113 herausgeschnittenen Blattern

verloren gegangen.

Den gleichen schillernden Sprachcharakter zeigen Stiick 8 und

11. Dagegen sind Stuck 10 und 12—22 ganz ndrh.

Stiick 10 schliefit: vnd flant alicege jn belcentlicheit dyre funde

vnd gebrech fo vindtz du genade by gode.

Stiick 12 schliefit: Da Jntfangen wyr eyne neuwen name der

vns ewicklich blijfft. Stiick 12—20 bilden nur einen einzigen grofien

Tractat, dem der Titel von Stiick 12: Dat bo ich von dem
Blyn ken ftain, ice dat man eyn goit menfche ivyrt in got zukommt.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor. Klasse. 1913. Beiheft. 12



178 C. Borchling,

Es ist ein Werk des Johann Ruusbroec Dat boec van den

hi' inkenden fieen. auch Dat hanivingherlijn genannt, vgl. de

Yreese, Hss. van J. v. Rs. werken, Bd. 1, S. 27. 51. 56 u. o.
;
Reiffer-

scheid, Nd. Jahrb. Bd. 10 (1884) S. 14 mit N. 17.

Stuck 22 ist ein weiteres Werk Ruusbroecs Van der

tzierheit der geiftlicher brouloff t

;

so lautet der Titel in der

bisher allein bekannten ndrh. Hs. des Werkes Berlin, Kgl. Bibl.,

v. Arnswaldt Nr. 3112, Bl. 160a—213° (Reifferscheid, Nd. Jb. 11

[1885] S. 107 mit N. 16). Die zahlreichen nld. Hss. des Werkes

bei de Yreese passim. Das Thema des Tractats ist nicht so

sehr die gottliche Liebe als die verschiedenen Zukiinfte Christi;

mit dem Hohenlied hat er nicht das Geringste zu tun, die lat.

Anfangsworte sind vielmehr dem Gleichnisse von den torichten

Jungfrauen entnommen. Der Anfang lautet etwas vollstandiger

:

Ecce fponfus venit, exite obuia ei. Seit der bruedgom kumpt gait

viz Jm entgain Di/fe icort befchrifft vns fente matheus der eivdgelijta

Jnd xps fprach fij zo fynen jlingere bid zo alien minfdie etc.

Am Schlufj einige Reime: Jnd dit is mi dat wifelofe wefen dat

alle ynyge geijlc boaen at dinck haue vkoren Dit is ey duncJce’ flille

dar alle mynende yne fyn vloren Mar mochie ivir vns alfus yn dugdn

gereyden wir foulden vns fchere van de Hue intkleyden Jnd fouldn

vleifjn (Bl. 292T
)

vnde numerme en mochte vns catur gebruchlich be-

foecken moeffen De wefeliche eynycheit bid eynheit Befchauwen yn drij-

heit Dat gene vns de gotliche myne de geyme bedeler intfait. AMEN.

Heft 3 (1894): Predigten.
Nr. 244 (Kat. S. 36—38): Bl. 181r Ndrh. Reimgebet

an den hi. Geist, aus der 1. Halfte bis Mitte 14. Jahrhs. Ich

stelle bei dem Abdruck die Yerszeilen her, fiige aber die Zeilen-

abschnitte der Hs. bei:

Veni fande fps Kum zv myr heylyger geyft. I

Dyner genaden darf ich alter meyjl

Hiide mych
|
m° alien bofen gedenken.

Alley iveriltliche viovde mazes dit myr verlcyden .

byt den
j
dugeden mazes dit mych deyden .

berihthe
|

lire minen fyn .

ivcint ich dup bide vmberidet
\

byn.

Gyf myner funden auelays.

leant an
|
dyr ys at min zouerlays.

Du bys herre alle
\

myn troyft alleyne .

mache mych van funde
|
reyne

van bofen bekorbigyn erlofe mych
[
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Dat ich vroliche moge loven dych.

Mache
|

mych van bofe kub’e vri .

dat ich zu dyme
|
dinfle vlizich fy

Schone blume edele h’re
|

Jhu xpe ftise minn’e.

Gyf myr dat ich dych
|

kunne mynnen
van alien mynen h’cen van

|
alien fynnen.

Iieyne h’ce fenften mut

Gyf myr vader leant du bys gut.

Du bys
||
(Bl. 13

1

T
)
dat oilfuze gut.

Jndeme dat myne fele g
erut

|

Sunder den ich nyt gerun in mach.

An dyr
| yf myn rafte inde myn gemach.

Al myn troyft
\

ligeyt an dyr.

Suze vader hum zu myr.

Du
|

myche dyfe icerilt alfo geliclie vfmein.

dat ich dine
\

genade muge wyrdinclych intfeyn .

Dat
|

ich bit dyner fuzecheyde gelauet wde

alfe lange
|

ays ich biien dys erde.

Gif myr ftarken
\
gelouen inde vafte hoffingin

Geicare ivyfheit |. Jnde geyfliche geringe

Gif myr gerechet inde
\
fuze mezecheyt.

geyfleliche flerkede inde
\
fledecheyt.

Gif mir kvfheit inde reimeheit
|

Alter dinge vnderfeheit.

Gif mir volleiime
\

othmudecheit

Geticidicheyt*) inde gediddicheit
\

*) tw aus Corr.

Jhu mach mine fele vro.

dat ich dyr muge
\

dine alfo.

Wane ich none diet*) ellende. *) did?

dat
|
ich bit dyr fy fund ’ ende.

Dat ich rafle
\
eweliche

inde clich befchoice vroliche
|
Amen.

Nr. 263 (Kat. S. 58): Lat. Gebetbuch aus Hildesheim, mit

nd. Kalendarium (Bl. 3 r—12 r
. 14r

) and zwei nd. Gebeten
(Bl. 2V

). Bl. 8r lies: uindende.

Heft 4 (1897): Liturgische Handschriften.

Nr. 459 (Kat. S. 72): Auf Yor- n. Nachsetzbl. Stuck eines

nd. Gebetbuchs, aus K.s Probe geht der Dialekt nicht mit

Sicherheit hervor; ich habe die Hs. nicht eingesehen.

12 *
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Nr. 502 (Kat. S. 97 f.): Liber precum. Bl. 81T ein ndrh. Ein-

trag iiber das "Weibwasser.
Nr. 504 (Kat. S. 98 f.): Liber precum. Bl. 151? der Anfang

eines ndrh. Gebets.
Nr. 516 (Kat. S. 105f.): Lat. Gebetbnch. Stuck 10: Hymnen

mit liniierten Noten. Die ndrh. Hymnen sind:

a) Bl. 136?—137?: JN dulci iubilo

fynget hid icefet vro etc.,

mit zweistimmigem Notensatz zu Str. 1 ,
die Noten schon ganz

wie bei uns, viereckige Kopfe (<}) ohne Striche, auf 4 Linien.

Str. 2 (Bl. 137r
): 0 iliu puule na dir ift mir fo ice.

Str. 3 (Bl. 137?): Vbi jV gaudia nyrgen me dan dar.

Str. 4: Maria nra fpes noe Miff vns bitt icir des.

Sehluij : dat vnff so deile tcerde efna requies. Amen.

Die Melodie von a) ist nach dieser Hs. publiciert von Bohn, Eitners

Monatshefte f. Mas. Bd. 9 (1877) S. 26 f. Vgl. Baumker, Das

kathol. deutsche Volkslied in semen Singweisen, Bd. 1 (1886)

S. 310. Andere nd. Texte des Liedes Bericht III, S. 218 u. 134;

Holscher, Nd. geistl. Lieder, S. VI N. 1 ;
Bolte, Zs. f. d. Phil.

Bd. 21 (1889) S. 141 f.; Jellinghaus, Nd. Jahrb. Bd. 7 (1881) S. If.

b) Bl. 138?—140r
: de paffbe chit.

NV fterch vns got in infer noit

Ich beuelen mich Miden in dyn gebot.

laif vnff den dach genedelichen fchynen.

Soweit mit Noten. Es ist die Grofie Tagweise Peters
von Arberg, vgl. Bericht II, S. 198 und III, S. 38. Die Noten

sind also nur zur ersten Halfte des ersten Stollens beigegeben,

dieses Stuck der Melodie soli offenbar viermal hintereinander

wiederholt werden. Erst der Abgesang Bl. 139? hat wieder Noten,

wesbalb Keuffer ihn als selbstandiges Lied (Maria icilfchel gerte

des flames vd yeffe) verzeichnete. Die Trierer Hs. hat nur die 3

Strophen der urspriinglichen Fassung, Str. 2 beg. Bl. 139?: Dat

cruce was breit dar got an leid, Str. 3: 0 hedger crip, la mich der

Up; Schlutj Bl. 140? : mit\ dyne lteilgen icitnde dat Jch beuallen dir.

Amen. Diese Hs. des Liedes ist unter der alteren Signatur

Nr. 724 von Baumker S. 452 f. benutzt.

c) Bl. 140?— 141': Mijn hertz is ervnllet mit vrolichcit tan

vreuden moiff ich fyngen etc., Str. 1 mit Noten.

Str. 2 (Bl. 140?): Vff dauides Paine is vpgegilgen.

Str. 3: Maria du hip dat vill lupiiche preill.

Str. 4: 0 eclel iuffrauive ice wal was dir so mode.

Str. 5 (Bl. 141?): Du bip des vill icijfen falomois throin.
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Str. 6: Jn diefe vill fchoenen throen halt gefeffen.

Str. 7: Maria du vil iverdige konycgyn.

Str. 8: 0 oeufte Jconyclc vd hymelrich.

SehluB Bl. 141t : hreng vns in die ewige felicheit Amen.
d) Bl. 141T—142r

: Anni noui caticii.

Mit diefen nuwen Jaire

fo ivirt vns offenbaire etc.

Str. 1 mit zweistimmigem Notensatze; der Abgesang ist als

Refrain behandelt, er beginnt jedesmal : Gelouet moiff fijn dat kyn-

delijn etc. (3 Z.).

Str. 2 (Bl. 142 r
): We wal was yr zo moide.

Str. 3: Be engele fongen fchoene.

Str. 4 (Bl. 142T
): Sic beirde yn al funder pyne.

Str. 5: Als edit dage icaren verleden.

Str. 6: Bre Iconygc vnbekande.

SchlnB: got ftj gebenedijt B
t . Gelouet moiff fijn etc. Bohn a. a. 0.

S. 28 f., Baamker I 356.

Nr. 522 (Kat S. 108): Die „ westniederdeutschen “ G-ebete Bl.

42—44, 45—53v u. 143—165 sind alle bereits hd.

Heft 5 (1900): Ascetische Schriften. 1. Abt.
Nr. 653 (885) [Kat. S. 112]: Auf der Innenseite des Yorder-

deckels eine ndrh. Priamel, Zeilen nicht abgesetzt

:

Wer neit engewynt.

ind ouch neit entfyndt

Vnd ouch neit enhofft

ind an vramce hidden lebt.

Jnd altzit yn dem wynhoifl fiveibt.

ind zo alien tzyden den wyrt betzalt

Myjll(j)ch yjl . vp wat enden er dat holth.

Bl. 100r
: Ndrh. Verse fiber das Leiden als Ffillsel:

Be pacia. Lyden yfi dat alter befte goet

Bat got fyne vrude doet

Lyde yjl der rechte week zo dem rych vnfers heren

Selich fynt fy de yt wail hantteren etc., noch 22 Z.

SchlnB: Bd der vij] leeffden des lydes begert.

Dann ein ahnlicher Spruch:
Leer lyde. vnd verdrage fonder clagen iver dyr fytf

Wan dyr verdraget . als men vch jaget yr geicynet de ftryt

Ber yn lids lean verblide Ber ifi blide' zo alien tzyden.

Kune wyr des neit gelcere So laift vs vmers vdrage lere etc.,

noch ein paar Zeilen mehr.
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Heft 6 (1910): Ascetische Schriften. 2. Abt.

Nr. 709 (Eat. S. 51 f.) : Bl. 317—318 das bekannte lat. Schul-

glossar mit iibergesetzten deutschen Ubersetzungen, das beginnt:

Curia palatium, das Deutsche ist rtfr.

Aus den nd. Hss. des mit der Stadtbibliothek verbundenen

Historischen Archivs der Stadt Trier Mire ich hier nach

Kentenichs Verzeichnis (s. o. S. 165) noch an:

Verz. S. 64 Hr. Ill (= Bibliotheksnummer 2016): Coiner

Statuten, noch vom Anfange des 16. Jahrhs. tmd noch ndrh.

#Am Schlusse steht ein geistliches Lehrgedicht“. Ich habe

die Hs. nicht eingesehen. — Colnische Sthcke enthalten auch

noch Hr. 110 (2026) [Verz. S. 63] mit einem Teil der Reim-
chronik auf den Aufruhr von 1482 (vgl. oben S. 49), wahrend

sich der Band sonst meist auf die Ereignisse von 1513 bezieht;

Hr. 109 (1397) [Verz. S. 62]; Hr. 117 (1996) [Verz. S. 65] und

Hr. 485 (1226) [Verz. S. 247 ff.], alle diese Hss. sind sehr jung

und ganz verhochdeutscht. — Aufmerksam machen mochte ich end-

lich noch auf Hr. 358 (1684) [Verz. S. 168] die Historia domestica

Everhardiclusce

;

sie ist zwar lat. abgefafit, enthalt aber wichtige

Hachrichten iiber dies literarisch so interessierte Kloster. Einige

nfr. Spriiche aus diesem Codex bat M. Keuffer in der Vorrede zu

Heft 2 des Hss.-Katalogs der Stadtbibliothek, S. VI mitgeteilt,

dort handelt er ausfvihrlich iiber die ganze Hs. — Hr. 482 (1223)

und Hr. 495 (1236) sind schon bei Becker beschrieben, vgl. oben

S. 167.

Trier, Dombibliothek.

Uber die Hss. dieser Bibliothek giebt es einen vortreff’lichen

hsl. Katalog
,
den 1890—1891 von Dr. Sauerland aufgestellten

„Catalogus descriptivus codicum manuscriptorum ecclesiae Cathe-

dralis Treverensis“. Aus ihm habe ich fur die folgenden Be-

schreibungen ziemlich viel einfach heriibergenommen
,
zumal da

meine Zeit fiir die Dombibliothek nur beschrankt war. Die Trierer

Dombibliothek besitzt eine auffallig hohe Zahl niedersachsischer

Handschriften und lat. Hss. aus dem nds. Gebiete. Sie verdankt

diesen Besitz der Schenkung des fruheren Trierer Domherm
Grafen Christoph v. Kesselstatt, der zu Anfang des 19. Jahr-

hunderts, als die noch vorhandenen Kloster Horddeutschlands auf-

gelost warden, in Hildesheim und Paderborn Domherr war und
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an beiden Stellen sehr yiele Handschriften aus Klostergut gekanft

hatte. Ygl. Nd. Jb. 23 (1897) S. Ill und das Yorwort dieses

Berichts.

Nr. 2: 238 Bl. Perg. in kl. 8°, 2. Halfte 14. Jabrhs. Tinten-

linienschema, 19 Z. Ganz von einer Hand, Bucbschrift. Rubriciert

:

Strichelchen
,

rote Uberschriften, ganz rot geschriebene Zeilen,

kleinere rote und blaue Anfangsbuehstaben, grofiere schon gemalte

Initialen, 4 Z. hoch, Gold anf Blau-rot. Bl. 106T die nntergehende

Sonne gemalt, das Bild nimmt die obersten 5 Zeilen der Seite ein.

In brannem geprefitem Lederbande mit 2 MessingschlieBen. —
Bl. lr

: M E E F ptinet
;

Bl. 1T
: Ex Libr. Christoph Comitis de

Kesselstatt A0
. 1812.

Nd. Osterbrevier, mit FortfiihruDg bis zum Fronleichnams-

feste. Die Hs. gehort zn den in einer schwungvollen Spracbe ab-

gefafiten Osterbrevieren
,

die urspriinglich Lateiniscb nnd Nd.

mischen nnd gerne gereimte Stellen nnd Liedanfange einstreuen.

In dieser Hs. tritt das Lat. ganz zuriick
,
wie z. B. in der Be-

rieht I, S. 117 angezeigten Hamburger Hs.. die auch den gleicben

Anfang hat, und in der Bericht II, S. 38 besprochenen Kopen-
hagener Hs. Der Dialekt der Trierer Hs. ist westfalisch. Bl. lv

beg.: Jn dem alder vrolikeften pafche auende de dar is en klangh der

hemelfchen vroude vn eyn vrolilc fote vorfpel des hochgheloueds pafche

daghes etc. Die groBeren Initialen finden sich Bl. 7y (mit Rand-
leiste); 11'. 12T (Randleiste mit musizierenden Engeln); 47T

. 65T .

84T
. Eine gereimte Stelle z. B. Bl. 7r unten: Help vs dat heylighe

graf etc. Scblufi Bl. 237 T
: dat ilc hijr to alls tyde fo mote leue dat

ik na deffe leaede nvmer va dy ghefchede iverde. Ame. Darunter

noch 2 ausradierte rote Zeilen, die wabrscheinlich eine alte Be-

sitzernotiz enthielten. Bl. 278 leer.

Nr. 3: 277 Bl. Pap. in kl. 8°, 15. Jahrh. 23 Z., Zeilen nicht

vorgezeichnet. Rubriciert, rote Uberschriften, rote und blane ein-

fache Anfangsbuehstaben, groBere sehr rohe blan-rote Initialen.

In gepreBtem braunem Lederbande. Die Haupthand hat Bl. 1

—

246t Mitte geschrieben, Buchschrift des 15. Jahrhs. Hand 2 =
Bl. 246v Mitte—2557 Mitte, Ende 15. Jahrhs. Hand 3 = Bl. 255v

Mitte—258r
,

1. Halfte 16. Jahrhs. Hand 4 = Bl. 258v—259r
,
sta-

kige Hand des beg. 16. Jahrhs. Hand 5 = Bl. 259r Z. 8—260r
,

Buchschrift mit dicken Ziigen nnd dunklerer Tinte, Ende 15. oder

Anf. 16. Jahrhs. Bl. 2607 leer. Bl. 261r—270r Nachtrage mehrerer

Hande des ansgehenden 16. und 17. Jahrhs. Bl. 270T—276 leer. —
Anf der Innenseite des Vorderdeckels unten das Exlibris Kessel-
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statts A0
. 1799

;
oben die Notiz : Diese Art Gebetbuch haben die

Nonnen bey Bracket im Hochstift Paderborn gebraucht.

Nd. Gebete nnd Andacbten.
1. Bl. lr—128r

: Hir begynnet fyh eyn bok
,

dat ghe heten wart

eyn fejl boh vn js van den fe fie n unfes leuen here ihu xpi

vn marien fyner bndiede moder. LEue mynfche nn fchaltu bedencJcen

ton de hitghe dreuoldicheit vth fade den fiarhe engele gabrielem etc.

SchlaB: vnde regnerefi tho eicyghen tyden Amen.

2. Bl. 128r—131 r
: Die 15 Paternoster der hi. Birgitta.

Anf. : 0 mylde here ihu xpe dat pr nr oppere ih dih in de ere dyner

bynenwendighe be drofniffe etc. SchluB : va alien pyne vfi anghefien.

Ante. Zu dieser Passionsandacht vgl. die Bericht III, S. 46

aufgezahlten Stiicke mit derselben Uberschrift
;

die Trierer Hs.

gehort enger mit Wolfenb. -Helms t. 1231, Novi 1132, Hildesheim

Beverina Nr. 732, Upsala C 496, Bl. Ill’ tmd der unten be-

schriebenen Nr. 48 der Dombibliothek zusammen.

3. Bl. 131r—193’: Vermischte Gebete, darunter Bl. 136’—142r

die 100 Ave Maria, Bl. 173r—186r die Dornenkrone Jesu
Chris ti (vgl. oben S. 23), Bl. 189’—190r das kurze Gebet, das

beg.: 0 da vthidetende grudelofe borne der emjglien tvifheit etc. (vgl.

oben S. 22).

4. Bl. 193T—213 r
: Passions erzahlung. Anf.: Hir be ten-

ghet file de paffio de me holt in deme palmen daghe na der feluen

icyfe as me de in der hilghen herhen finghet (Bl. 194r
) to der homyffen

vnde de teerdeghe ewangelifia fante Matheus be fchrift fe na dem du-

defichen fynne. In der tid fprah Hi's to fynen jnngheren wettet dat

na ticen daghen icert paffehen etc. SchlnB : ivu he be grauen tvart

de licham ihu. Hir endet file de paffien vnfes leuen heren etc. Diese

Passion stimmt am nachsten zu 'W’olfenb.-Helmst. 1184 (Bericht IH,
S. 36).

5. Bl. 213r—229v
: 15 Paternoster zur hi. Katharina.

6. Bl. 230r—246t : Gebete an dieselbe und an andere Heilige.

Bl. 242 v unten: Myt du/fen beden grote de name ... fei Laurecij

vnfes patroen. SchluB: dat da my truive vorfpreher fifi in mynem
richte vmle vor tcerfi meh denne dat eh moite myt dele befitten de

ewighen falicheit. Amen.
7. Bl. 246t—251 r

: Das fiinfmalige Weinen Christ i.

Anf.: Criftus iefus vnfe falichmaher ys nu gefeen efft gefunden dat

he gelachet hebbe. SchluB: dath mote gefeheen yn dem foten namen
yefus amen. Es folgen andere Gebete bis Bl. 255’.

8. Bl. 255’ ff. : Nd. und lat. Gebete von Hand 3—5 etc. SchluB:
fondern du fiundefi mit ein.
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Nr. 11: 200 Bl. Pap. kl. 8®, 15. Jahrh. Enbriciert, rote TTber-

schriften txnd einfache Initialen. Bl. 149r
: Jjle liber ptinet ar l

niendorp (?), spater Kesselstatt.

Lat. Gebetbuch mit kleinen nd. Stiicken, vgl. Bl. 2r—T er-

zahlende nd. Einleitnng zu- einem lat. Gebet; Bl. 54r—55T knrze

nd. Osterandacbt; Bl. 197T—199 r nd. Gebete an Christus.

Nr. 14: 395 Bl. Pap. in 8°, 15. Jahrh. Dunne zitterige hafi-

liche Bnchschrift. Enbriciert, einzelne rote Anfangsbuchstaben

und tiberschriften. Bl. 69 ff. dnrcb Moder angegriffen. In braunem

gepreBtem Lederbande mit Holzdeckeln, die beiden SehlieBen ab-

gerissen. Die Pressung des Yorderdeckels zeigt in der Mitte das

Bild des Evangelisten Johannes, der Hinterdeckel den Lucas, beide

umrahmt mit den symboliscben Gestalten der Fides, Spes, Justitia

etc. Aus einem Benedictinerinnenkloster (vgl. Bl. 29r und 283T
),

vermutlicb Brakel
;

viele Gebete srnd an den hi. Vitus gerichtet.

Ex libris Chr. C. de Kesselstatt Decani Paderb. A0
. 1810.

Nd. Gebetbuch.
Anf. auf der Innenseite des Vorderdeckels : Cum pulfata ad

miffaj die cu deuocmei}.)
magna. 0 Here Jim xpe JcJc anbede dyne

alderhylgefle lycha de hude tho dage wt ofeefet dorch alle de ivlt etc.

Lat. sind im Folgenden Bl. 3 r—15r
. 18^-19^. 20r

. 25T—32r
. 45r usw.,

erst von Bl. 68r ab wird das Gebetbuch ganz nd.

Bl. 64r
: dre artikele de fal eg geyfllyck mefche gem alle dage

ouer dencken.

Bl. 68r—79T
: Wo gy jiv vnder myffe ouene fallen

.

Bl. 140r—145r
: St. Bernhard, Jesus dulcis memoria in

einer ungereimten nd. Ubertragung. Anf. : Hyr begynt de jubileryge

funte Berhardi va Jhu chrijlo. 0 Jh'u fote gedechtnyfl'e etc. SchluB

:

Jn der eicygen glorien vn fellych* ewychlicken Amen. Vgl. Nd. Jb.

5 (1879) S. 56 ff.

Bl. 164r
: Rofariu ad ltdj vgine, nd.

Bl. 248r
: Die 24 Freuden Mariae, Prosa.

Bl. 283t
: Eosenkranz von St. Benedictus.

Bl. 293t
: Gebete zu demselben an den 7 Tagzeiten.

Bl. 387t Mitte—392T
: de bedudinge der Myffe. To de

ejle geyt de pfler in de ger kamere etc. SchluB: To de xxvij male

fo nemet de filler vn holt dat facrament eyn. Vgl. oben S. 7. Bl.

393—395 leer.

Nr. 15: 219 Bl. Perg. in 8°, Ende 14. Jahrh. Die auBere

Ausstattung des Bandes ist der von Nr. 2 sehr ahnlich
;
die Schrift
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hat ganz denselben Charakter; 21 Z. Bl. 112* ist dasselbe Bild

der untergehenden Sonne eingezeichnet wie in Nr. 2 Bl. 106*;

Bl. 163t ein entsprecbendes Bild (die untere Halfte). Die groBere

Initiale anf Bl. 115T ist von demselben Kiinstler wie in Nr. 2

Bl. 47T . Sonstige groBere Initialen Bl. 1* (mit Randleiste); 21 r
.

25v
. 28*. 31v

. 43v
. 49*. 77*. 78*. 82*. 84*. 85*. 106*. 113*. 116*. 129*.

187*. 203*; besonders schon ausgefiihrt sind die anf Bl. 43*. 84*.

115*. — In gepreBtem braunem Lederbande mit Holzdeckeln, die

beiden Schliefien abgerissen. Die Hs. stammt aus Liineburg nnd
ist fiir eine verheiratete Fran der dortigen St. Johannispfarrei

geschrieben, vgl. Bl. 55* n. 109*: fprik oh en pr nf dine houet here

fute iohanes baptiften . . . vn beuale eme de flat vn dat ghafe lant to

luneborch. Diese Stelle fehlt in Nr. 2, wohl aber findet sie sich

ebenso in der angefiihrten Hambnrger Hs. dieses Breviers, vgl.

F. Burg in Philologiea Hambnrgensia (1905) S. 19 Nr. 87. Die

Trierer Hs. ist dann nach Brakel gekommen, anf der Innenseite

des Vorderdeckels steht von einer Hand des 18. Jahrhs. : Altes

Teutfches Gebetbuch der Nonnen bei Bracket im Hochstifte Paderborn

;

1785 bat sie Kesselstatt erworben.

Nd. Brevier fiir die Zeit von Weihnachten bis Trini-
tatis, in der Art von Nr. 2; das Lat. tritt anch hier vollkommen
znriick. Anf. Bl. 1*: (rot) Jn deme hilghe werdighe auede to wi-

nachte fo dench de wort de me fight an deme abeghine d’ niiffen.

(sehwarz) Ilodie feietis q
ya veniet das. Hate fcolle gy wete dat god

home icil etc. Am Schlnfi unvollstandig, Bl. 219* bricht ab : dar

du fader abeghine ane wefen hefftj.

Nr. 45: 139 Bl., Bl. 1-68 Perg., Bl. 69—139 Pap. in 16°.

Yon 4 verseh. Handen des 15. Jahrhs. geschrieben. Rnbriciert:
Strichelchen, einfache kleine rote Anfangsbuchstaben, rote Uber-
schriften; der Kalender ist besonders reich rubriciert. In braunem
gepreBtem Lederbande; der Yorderdeckel und Riicken ist abge-
rissen, ebenso die Schliefie. Hinten im Einbande steckt ein Frag-
ment einer nd. Urkunde (Cord van Ermerhhvfen). Die Hs. stammt
hochstwahrscheinlich aus einem Nonnenkloster der alten Dioecese
Paderborn; Kesselstatt erwarb sie 1808.

Nd. geistlicher Sammelband.
1. Bl. 1*—10* (Perg.): N d. Kalender aus dem Grebiete der

alten Dioecese Paderborn, im entsprechenden Dialekte. Anf.: Ja-
nuarit) heft xxx dage. Zum 24. December ist notiert : etc. (?) Ixxxiuj
Obnt ana

|
vade

|
broke

\

monialis. Bl. 11* leer; Bl. 11*—11 Ir
: Tier-

kreisberechnungen; Bl. II1*—12*: Tafel der dufchelynge dage.
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2. Bl. 13r—68r (Hand 2: grofie kraftige Schrift) : Geistliche
Tagesordnung fiir Nonnen, geschrieben fiir fufter Elfeke, in

nd. Paderbomer Mnndart. Der Anfang (2 Bl.) ist verloren, Bl.

13r beg. : vorkrege vn etfange dat eivige gut. SchluB Bl. 67T
: vp

dat gi erne eg vnbekumert herte bereide dar he yne icerken mach Des

helpe vn (Bl. 68r
)

gune vns altofamen de almechtige got AMEN.
J

Begere ick letie Sufi’ Elfeke vn bidde iu vm godes wille vn eynen it-

like de it duffem boke bate vn <pfijt erkrigen . dat gi myner yn iuiver

ynicheit gedeehtieh fyn etc. Bl. 601 unterer Rand: Maria kramer.

Bl. 68t leer.

3. Bl. 69—100r (wieder Hand 1): Vermiscbte Ansspruche
heiliger Manner. In diesem Stiicke schimmert dentlich eine

md. Yorlage dnrch.

a) Bl. 69r—74t
: Von gedechtniffe des dodes. SAncte

bernardi) fpckt Sage my 0 mefche tear fyn de lieffhaue’ duffer iverlde

de myt korten tijden myt vns ware etc. ScbluB: dotlik to icefen vn

in oitmodicheit to bliuede.

b) Bl. 74t—78t
: Vo dem flrenge ordel goddes. Scs Atha-

naft<) fpckt To der tokofft xpi folle alle mefche vp flan etc. ScbluB:

funder des rcchtes vn der gereehtikeit

c) Bl. 78T—S2r
: Von der pyne der helle. UOn der ma-

nichualdik1 der pyne der helle fpi\ Scs gregoius etc.
,

mit zwei

Exempeln. SchluB: dat he nit ouerwiine en iverde ic(.

d) Bl. 82r—87r
: Von der hemelfche vroude. TO dem

irfle male ivirt dat rike goddq (!) gelouet von der meyflen klarheit vn

fchonheit etc. ScbluB: to gande in dat rike der hemele 2C{. — Stuck

a)—d) behandeln je eins der sog. Quatuor novissima; vielleicbt

hangen sie also alle vier mit dem Bericbt I, S. 260 f. besprochenen

Werke liber dies Thema naber zusammen?

e) Bl. 87y—88r ohne Uberschrift : BE hedge md factus Ber-

nard9 fpckt alf9 Ek en weyt nicht in wat icyfen ymat to godde komen

mach dan myt der oitmodicheit etc. SchluB: vormyts fyner grote lieue

de he to vns hat.

f) Bl. 88t—89t : ITem et is to icette dat velle hide vordomet

icerden vme ere vivetteden fade etc., 5 Punkte. ScbluB: to hore dat

wort goddes vn flitlike behalde.

g) Bl. 89T—90t : Gereimte Spruche iiber Tod und ewiges

Leben, Yerse nicbt abgesetzt. Im Ganzen 26 V.

Anf. : EJn kort nochlik in duffer tijt Al vterkoren

Et is feckerlik tor dat hemelrik To vel colore.

Se fyn dot de den dot nicht enachtede

Se liegge in der not de dat ende nicht ew=(Bl. QOfbedachte.
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De dot en icil noch large nodi pat

ivir motte in clat under lat etc.

Z. 17—18: Stride al de icerlt in vnfer hat

dodi mofle wy in ey fromet lat etc.

Diese letzten Zeilen sind aus dem Liede vom „anderen
Lande“ genommen, vgl. dariiber Bericht I, S. 270 and J. Franck,

Zs. 43 (1899) S. 123. Z. 5—6 der Trierer Hs. sind = Oesterleys

Abdruck Str. 19, 3—4; Z. 17—18 sind vielleidht Yariante zn Str.

11, 3-4.

h) Bl. 91r—98 r
: Von dem lyden xpi. DE hedge fote lerer

See bernardt
j
fpekt oner dat bole der louefenge dat hey nutte' odir kreff-

tiger dynck en fy to heilen de tends der fude dan de betracktuge der

icaden xpi etc. SchluB: dat he en fyne gnade dar to tcille geuen

Amen.

i) Bl. 98*—100 r
: EJn broder fragede fente Macharius wu he

leue folde dat he godde behagede etc., 5 Punkte. SchluB : vnder fyne

broder vn fafter in frede in in lieue wadern kan. Bl. 100T leer.

4. Bl. 101 r—129T (Hand 3): Angnstinerregel, nd. (west-

falisch). Anf. : Sante Alignflinus riegel. Dyt fynt de ivy gebeiden

to halden de yn dem dofter fynt gefat etc. Der SchlnB ist mit dem
hinter Bl. 129 herausgerissenen Blatte verloren; Bl. 129T schlieBt:

mer dar yuwer yenich eme ivat fat gebrecken de fal fich bedrouen van

den ge-
1|

. Bl. 130 r—131T enthalten noch ein Gebet, dessen Anfang
verloren ist, es schlieBt : ices genedich my funder vn myt dyner hulpe

brenge myne to der eivige freude des ewigS leuens Arne. Zur Augustiner-
regel vgl. oben S. 43.

5. Bl. 132r—138r (Hand 4): Nd. AblaBgebet, darin Bl. 133*—
134r ein gereimtes Stuck, der Kern des ganzen Gebets:

Et is huden ey vel ghnd vridach

dat god to sijr hilgen bitteren martel trat etc.

20 Z., Verse z. T. abgesetzt.

SchluB: He ivolde zelue bi em ftaen

wa zin zele van zime Hue zolde ghan

.... god ante.

Es folgen noch einige Prosagebete, zuletzt Bl. 138*: 0 martel grant
]

0 icuden deep etc. 8 Z., vgl. oben S. 152. Bl. 139 leer.

Nr. 47: 155 Bl. Perg. in 12°, 14. Jahrh. Rubriciert, rote

Anfangsbuchstaben und Uberschriften. Yon Kesselstatt 1802 er-

worben.

Lat. Gebete und Andachten. Darin Bl. 125—128 ein
nd. Gebet, z. T. mit eingestreuten Reimen. Anf.: Salue fote
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fugende bolekin dich grotet de minefte derne din gunne mich dat ich

dhe mote kuffen tho dvfent ftunde vor dinen rofenvarigen mundelin etc.

Schlnfi: dat tu an mek bliueft vn ich an de dat vfer nen vandeme

underen icerde fcedit amen.

Nr. 48: 179 Bl. Perg. in 12°, 15. Jahrh. Nach Sauerland

von verschiedenen Handen, nacb meiner Meinung von einer und
derselben Hand in verscMedenem Dnctns, groB nnd deutlich ge-

schrieben. Uberschriften rot nnterstricben
,

einfache blane and
rote Anfangsbucbstaben; sehr viel Eot ist im Kalender verwandt.

In glattem gepreBtem weiBem Lederbande. 1808 von Kesselstatt

erworben.

Nd. Gebete nnd Andachten.

1. Bl. 2r (Bl. 1 leer)—19r
: Kalendarium. Anf. : Januarius.

Vnfes Jie’n befnidiige. Bl. 14r— 16T
: Tabellen nnd Berecbnnngen,

a) To vinde in teat teke de mane fy alle dage vnde Wan guet late

is; b) To vynde vp teat daeh is allelmga lecgye. Bl. 17r—19r
: Nach-

trage einer Hand des 17. Jabrhs. (nd. Grebete). Bl. 19' leer.

2. Bl. 20r— 67T : Die 100 Artikel vom Leiden Christi
(= Buch III des Horologiums eteme sapientie Susos). Anf.: So

we beghert oner to dencke dat leef'Uke Helen vnfes leue here ilief1

1

crifti

vn fyner manichvoldigher pyne danebaer to ivefen de fal defje liundert

artikelen de hijr na volghe daghelikes ouer lefen etc. Hinter Bl. 21

ist ein Blatt heransgerissen
;

es entbielt den ScbluB der Yorrede
and den Anfang der Artikel. Bl. 22 r beg. : van olyueten dar da in

diner bedinege water vn bloet [wetedejl etc. SchlnB Bl. 67r
: Dar eyn

eynvoldich tvefen (Bl. 67T) dreaoldich i de perfonen regneert eyn al-

mechtich god Vader fone vn de hillighe gheefl Ante. — Hijr enden de

hundert artikele vclde bittere lide vnfes leue here iliefu crifti Vn der

vmmetelike bedroefniffe der abler icerdigheften iucfrouive marien finer

leue moder. Vgl. oben S. 22.

3. Bl. 67t—1087
: St. Ambrosias’ Grebet. Anf.: Hijr be-

ghynt funte ambroft9 ghebet dat me lefe fal vor d’ vntfanckniffe des

werde hillighe facmetes. (Bl. 68r
) 0 ouerfte prefter vn icaer biffehop

here iliefu crifte etc. bis Bl. 74T. Es folgen weitere nd. Gebete,

darunter Bl. 84r—85r die BedeGregorii: 0 here thefa xpe ik

anbede di an den crace hanegende etc., vgl. oben S. 22. Bl. 86T—88T :

Sute bernardin^ ghebet vd de fote name ihefus. 0 gude

ihefu. 0 fote ilief

u

etc., schlieBt : vn ghenoechte hebbe i eicicheit cl’

ewicheit Ame. Bl. 89r—91r
: Hijr beghyne de feuen vroude vnfer

leue vrouice, Prosa. Bl. 97—98 leer.
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«

4. Bl. 108T—122': Die 15 Paternoster vom Leiden
C h r i s t i

,
vgl. oben Nr. 3. Anf. : Hijr beghynen de vijfteen FT

no/ier. Fat erjle pater nr hebbe ik ghe fproke (Bl. 109') leue here

able dyner lidinge etc. SchluB: vp dat dijn bitter doet niimer yn my
en iveerde verloren Amen.

5. Bl. 123r—143t
: Sute Jheronim 9 ghebet (ein langes, bre-

vierartiges Stiick). JN den namen des heren boghe fik able knee etc.

SchluB: God fecge ivi danck. Alle ghelouighe fele mote rujlen % vrede

Ame.

6. Bl. 143'—148T
: Sute ambr ofius ghebet van de helen tide

vnfes leue h’en ihefu crifti. Here ihefu crifie des leuendighe godes

[one fchepper vn gliefiit meker des mefchelike gheflechtes etc. SchluB:

Vn ghelike godlike gheivalt ewelike vn omermeer. Ame.

7. Bl. 148'— 154': Sute aug u ftin<) ghebet. 0 here god ke-

rnelfche rader fu hijr neder van de hoghe trone diner moghentheit etc.

SchluB: Alfo dat ik my nicht en vntfchuldyghe yn mynen funde Amen.

Bl. 155 leer.

' 8. Bl. 156'—179r
: Vermischte nd. Gebete, beg. mit den Ge-

beten Gregors von den hi. 5 Wunden (= oben Bl. 84'), dann u. a.

die Fiinf Gebete des hi. Franciscus, Bl. 163' Evang. Joh. I 1—14,

Gebete des hi. Augustinus und Thomas von Aquinen. SchluB: de

du van gode dynen fone ihefu crijlo in liemelrike vnde in eertrike

vntfancgen heueft. Amen.

Nr. 55: 212 Bl. Perg. in 12°. Schone feste Buchschrift des

14. Jahrhs. Rubriciert, rote Uberschriften, Initialen, Stiick 6 mit

Miniaturen. In geprefitem rotem Lederbande, die beiden SchlieBen

abgerissen. Yon Kesselstatt Ao. 1785 erworben.

Lat.-nd. Gebetbuch; das Nd. ist ostfalisch. Bl. 1': JRe-

giftru flip prefes librii, ein Verzeichnis der einzelnen Gebete; dies

Register beweist, glaub ich, daB die Hs. zu den Bericht III, S. 62

u. o. besprochenen Woltingeroder Codices gehort. Nd. sind Bl. 18'

—27'. 48'—52'. 57'—60'. 67'—68'. 92'—105'. 153'—156'.
1. Bl. 18'—27': Nd. Andacht auf die 7 Worte am

Kreuze. Anf.: De fepte vbis dni (Bl. 18') Jh’u xpi in cruce. Eya
Jh’u grudelofe borne abler [oyticheyt etc. SchluB: dat ek in dek vor-

gette alle mine ’ lbten [were amen.

2. Bl. 48'—52': Dankgebet. Anf.: Cottidie lego} q> te l J>

ecclefia. Here hymelefche vader ek danke dek dat du mek ghefchape heft

to enem xpenen mtnfche etc. SchluB Bl. 52': turner ne ivie ge-(o2 y
)

fchede ante.

3. Bl. 57'—60': Nd. Andacht. Anf.: Eya i eya d’s vite tnee
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2 refugiU men i die malorj Eya lat deli dwigen de mine de deh dwag
do du mit dine barh’tlge ouge pven gten lam fegeji an etc. SchluB

:

to deh numer wden gefchede ame.

4. Bl. 67r—68r
: D It na befcreue bet las eyn heydefch konyg by

de hilge yue by lerufale do wart he louich vn let fek dope etc.

5. Bl. 92v—105T
: Abendmahlsandacht. Anf.: An 9mu

-

nione cu flducia accedas . . . Defecit ala mea In te o men dVdflimu fa-

lutare Jh'u mi leuedighe heylant . . . Alfo ftk de voghele vrouwet to

fende den lechten dach, alfo vrouwet fik to dik min fde etc.
,
3 Ab-

satze mit roten TJberschriften. SchluB : l der du mek dat ewlge

leaet ir ivorue liaft mit dinem blttere dode amen.

6. Bl. 153 r—156t
: Nd. Passionsandachten fiir die 6

Wochentage, mit Bildern. Hinter Bl. 154 sind 2 Bl. mit Mitt-

wocb und Donnerstag berausgerissen. Jedes Blatt hat auf der

Reetoseite ein bunt ausgemaltes Vollbild; es stellt jedesmal eine

Frau im dunkeln Gewande mit weifiem Kopftuch und rotem Krenze
vorn iiber der Stirn dar, die vor einem Altar mit dem Crucifixus

betet. Ein Engel reicht der Betenden jedesmal ein anderes der

Marterwerkzeuge Christi dar: Bl. 153r die Dornenkrone, Bl. 154r

das SchweiBtuch der Veronica, Bl. 155r das Kreuz mit den drei

Nageln darin, Bl. 156r eine langgestielte Blume. Der Text beg.

Bl. 153T
: An dem mandaghe ghe lone leue vnde vriintfcup ieghen dine

vient . drach in dynem herten dat [per dat ror den oghe dole etc.

SchluB Bl. 156T zum Sonnabend (fonnauende): dat dij iliefus vor-

gheue alle dyne vnkiifcheyt myt ivorden edder myt danfeen.

Nr. 56: 235 Bl. Perg. (und einzelne Pap.) in 12°, Ende 14.

Jahrhs. Rubriciert, rote und blaue Anfangsb.
;

die Ansstattung

ahnelt im 1. Stuck der der Osterbreviere, mit vielen ganz rot ge-

schriebenen Zeilen. In braunem gepreBtem Lederbande, die Leder-

pressung zeigt das Colnische Wappen, die Hs. selbst stammt aber

aus einem Kloster des hi. Bartholomaeus in der Dioecese Hildes-

heim, also wohl aus dem Sultekloster in Hildesbeim selbst. Die
Hs. muB aber sebon 1735 am Rheine gewesen sein, denn damals

bat eine grobe Hand alle Rander und jeden sonst freigebliebenen

Ranm der Hs. mit lat. und deutseben Notizen, z. T. historiseben

Inhalts, Coin, Gladbacb etc. betr., angefiillt.

Lat.-nd. Gebete. Bl. Iff. ein lat. Abendmahlsbrevier, ge-

schrieben fiir eine Nonne KE; vgl. Bl. 28r
: De idito prono nro fco

Eartholomeo. Nd. sind Bl. 57r~T
. 69 r—79T . 84r

. 98v—101 r
. 152r—153r

.

183r
. 189r—194T

.

1. Bl. 57r_y ein nd. Passionsgebet, beg.: 0 leue milde
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barnieh'tighe othmodighe eddele ftarke god gnediglie fute here ihu xpe .

nu byt de grotheyt vn fivarheyt mih iamerlcB fade i de bittergheyt dynes

tverdighe hilghe Jydendes etc.

2. Bl. 69r—79T eine Reibe nd. Gebete zu Jesus.

3. Bl. 152r—153r nd. Adventsgebete.

4. Bl. 183r entbalt nur folgenden ErgnB: Och were nu able

gras vn Jof vd alle creature in hemelle in i erde vn fo mannich drape

waters is i der wide des meres alto male were trigen vn fo manich

fant horn i der grid des meres alto male late vfi ok tugen were . dat

ik dar mochte mede finghe.

Nr. 64: 183 Bl. Pap. in kl. 4®, 1469 and 1473. Yon einer

Hand deutlich geschrieben. Rote Uberscbriften n. Anfangsb. In

gepreBtem braunem Lederband mit Holzdeckeln; Riicken rissig,

SeblieBe abgerissen. Die obere Ecke der ersten Blatter ist durch

Nasse beschiidigt. Aus Kl. Dalheiin bei Paderborn; von Kessel-

statt Ao. 1806 erworben.

Stuck 1—5 bilden zusammen das nd. Leben von St. Fran-
ciskus ersten Gesellen. Die Anordnung dieser Hs. ist der

oben S. 97 f. beschriebenen Diisseldorfer nabe verwandt.

1. Bl. 2 C—63y
: Hijr fint de namen van fijnte francifcas

ghefellen de erften van [van
]
em gheropen weren to dem orden etc.

BE erfle van em was Francifcus Seluen van gode gheropen etc., die

kurze Aufzahlung der Namen, dann: TO den erften folle ivij iveten

dat de hilge man feus Francifcus feer gelijek teas in vele ftucken vnfen

leuen heren ihefu xpe etc. ScbluB: de fine creaturen aldus verfeen

kan in yegenwordigher tijt, vu in eivicheit Amen.
2. Bl. 63 r—69 7 (ohne Absatz ansebliefiend) : Br uder Egidius’

Aussprucbe. Anf.: Hijr beghynnen fomyge nutte wordeken de

broder egidius plaech to fegge to fine brode’n. DE genade godes vnde

de dogeden fin rechte alfo em leddere in dem kernel to clymnien etc.

ScbluB: van alle dingen de he fuet vn horet fyn orber pijnet to trecken.

3. Bl. 69'—98r
: Der- Spiegel derVollkommenbeit.

Anf. : Hijr beghinnet eyn fpegel der vidlenkomeheit daer de myner

broder ftaet in beghunnen is. Byt werck is vergaddert ute fomygen

oelden legenden de ftjnte Francifcus gefellen in alrehade fteden feriuen

deden vn fereuen. Sijnte Francifcus mahede drij regelen etc. ScbluB:

Welkome mote my fafter de doot wefen.

4. Bl. 98r—123T : Wunderwerke des bl. Franciskus u.

seiner Gesellen. Anf.: Hijr beghynne fomyghe tvonderlike wercke

de fijnte francifcus vn fyne erften ghefelle deden. (Bl. 98T
) IN dem

erften is to iveten dat fijnte francifcus vnfen leuen heren ihefum criftum
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feer ghelijk vnde triede fortnich teas etc. Schlufi
:

got alletijt to an-

beden vnde to befehouwen. Hijr eyndet vcercke vnde worde eyn deils

van fijnte francifcus vn fyne erjlen brodere Anno dm M°cccc° Ixxiij0

in ipfejto beati Calixti ppe et martinis Deo gracias.

6 . Bl. 123'r (124r
?)—147t

: Syr beghynnen de leren va fijnte

francifcus leuene. DE ghenade godes de heuet er in deffen lejien

daghen gheopenbaret in fyne knechte fijnte fracifcus etc. Schlufi: Em
fy ere vnde glo’ie de dat wrachte van ewicheit to ewicheyden. Amen.

Gode fegge ici danck. Jck theoderkg ein leyebroder to daelhem de dit

boeck ghefcreuB heuet to troefte den brode’n alle de et lefen of horen

lefen . . . (bittet tun Fiirbitte) Vn dit boeck is van my theoderic9 van

ruremude ghefereue vn gheyndet Jn dat iaer unfes he’n Mcccc hiidert

Ixix des fudages vor fijnte Martin9 na myddaghe to dren vren.

6. Bl. 148r—179r
: Bonaventura, de vier oeffeninge der

zielen. Anf. : Sir beghinen de vier oeffeninge der zielen.de ge-

maket heuet de edele lever bonauentnra. DE apoftel fute pauwel ferift

to de vd ephefen aldus. Schlufi: Och fele en vermete di nichtes to

fere Jck dat da dyne cranckheit anfeefl vn der oetmodicheyt ghedenckeft.

Bl. 179t—183? leer. — Ygl. oben S. 103 f.

Nr. 75: 227 Bl. Pap. (Bl. 1—

8

Perg.) in Folio. Stuck 1 ist

1513 yon drei verschiedenen Schreibera (ygl. Bl. lr

) geschrieben,

sodafi Hand 1 (Johan Vincke) Bl. 1—-17r und 127r—2091
,
Hand 2

Bl. 18r—86t und Hand 3 _B1. 87r—126T zufallt. Stiick 2—5 sind

1512 von einer anderen, kleineren aber regelmafiigen u. deutlichen

Hand geschrieben. Die gan^fe Hs. ist rubriciert und hat rote Uber-

schriften. Bl. 6r eine grofie mehrfarbige Initiale. In braunem ge-

prefitem Lederbande mit Holzdeckeln, von den zwei Schliefien fehlt

die eine. Der Yorderdeckel tragt oben und unten den Besitzer-

vermerk: Sanct9 Petrus
||
Jn dalheym eingeprefit. Die Hs. stanunt

aus dem Augastinerkloster Dalheim im Hochstift Paderbom
;

sie

ist von Kesselstatt Ao. 1806 erworben.

1 . Bl. lr—207t : Joh. Grerson, Monotessaron, in einer

nd. tJbertragung. Bl. l r geht von Hand 1 folgende interessante

Notiz iiber die drei Schreiber dieses Stiickes voraus : Jn den Jaren

vnfes leue he’n Si’a xpi . do me fereff dufent vijfhudert vn drutteyn .

dorch driuen vn foJlicitere fomig’ olden broder is dijt boek vtgefcreiie

0-hermits dren fratres hi name. Frater albert9 niggejlat. Frater ioh'es

vike vn frater Jafpen vd altena . vn hebbet dat in gotliker vn broder-

liker leefte gedan vn geoffert der gemeyne broderlike vorgadderige

duffes hufes in dat gemeine vp ere reliefer na betemeliken to lefen. vp

dat de vrucht vt duffs boke komede enne profijtlik werde in dat eicige

KgU Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor Klasse. 1913. Beiheft. 13
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leue to home Amen. Darunter eine Anweisung zum Gebrauche des

Registers. Bl. ly leer. — Bl. 2r—

4

T
: Vorrede und Register iiber

das Werk, d. h. ein Verzeichnis der Evangelien far die einzelnen

Sonntage, Mittwoche und Freitage des ganzen Kirchenjahrs. Anf.

der Vorrede Bl. 2r
: (rot) Ene Voer rede in dyt nabefcreuen boek dat

dar is genomet in der grekefche tuge monotefferon in latine vnu ex

quatuor . in dudeffdie . eg vt veren . off veer in eyn. DE grote doer-

luchtigc uerdyge doctor iohdnes gerfon ey cacellerer vnde lionet der

Inogen fcole va parys to nutticheit vn lere der hillige crifle kerke myt

grotem arbede fynes engelfche vor (lades heuet vor nigget vn iveder

vp gemaket den fare arbeyd der hillige aiilden doctoren etc., eine lialbe

Seite, dann die Tafel dreispaltig geschrieben. Bl. 4T unten rot

:

Eyr begyt vnu ex qtaor . to dude eyn at veren des hogen doctoers Jo-

hanes gerfon cacellerer va parif. Bl. 5r
: JN prlcipio erat vbu 2 . Jn

deme anbegine was dat wort. Eit dudet de lerer aldas etc. SchlaB:

Es was not dat fe nyghe tekene vn wercke deden de nyghe dinck pre-

deken [olden Et fic eft finis Deo laus et gloria trinis. Et oretis pro

fcripto’e. Dana ganz in Rot: Jtm Dit boeck is gefcreue in deme iare

do men fcreiff dufent viff hundert vn xiij vn in deme feluen iare des

heren ge endighet des maendaghes na der gebort vnfer leuen vrouwen

tho daelhem in deme cloflere dorch den vnnutten knecht des here her

iohanej Vincken van zoifl geboren. Jn vn nutticheit (Bl. 208 r

)
felicheit

der gcifllicken broder des felue cloeflers gheleghen in deme ftichte van

baderborne bi deme zentvelde . . . Anno diij M°ccccc0xiij. — Bl. 208T

und Bl. 209T sind leer, Bl. 209r ist eine bloBe Wiederholung von

208r
,

eins von beiden Bll. sollte verworfen werden. Auf beiden

steht der SehluB der Subscriptio und ein paar kleine Reimspruche

des Augustinus von 2x4 Zeilen, aber nicht ganz identiscb. Weitere

nd. Rss. des Werkes in Bielefeld (Altstadter Kirche Mscr. A 1

u. Gymnasialbibl. Mscr. 0 7) hat H. Tiimpel, Nd. Korrespondenzbl.

32 (1911) S. 62 f. angezeigt.

2. Bl. 210r—215T : Text des Oster sonntagse vangeliums
mit Erklarung, nd. Anf.: Textus Marc<) xvj. IN der tyt .

Maria mngdalena vnde maria iucobi vnde falome hebbet gekoft duerbar

faluen etc. Bl. 214r wird her bernd va breydebach ey dodecken vn

kernerlink des domes to menfe als Beschreiber des hi. Grabes in

Jerusalem genannt. SehluB: vortmyts dyncr gracien eivelike moge

keen am.

3. Bl. 215T—218v
: Text des Ostermontagsevangeliums

mit Erklarung, nd. Anf.: Des Mandages to paefchen EuangeliU

Lucas in deme xxiiij Capitell etc. Bl. 216 Pergament. Der SchlaB
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fehlt, hinter Bl. 218 sind einige Bll. ausgerissen. Bl. 218T schlieBt

:

vp dat tvy in der tokomed vpftadige dyne |j.

4. Bl. 219r—225r (andere Hand?): Sermon St. Jeronimi
zu Mariae Himmelfahrt. Anf. : Hyr begynt funte Jeronimg

fermoen van der hemeluort vnfer leuen vrowen.den men dar lefet in

den lectien van dem fejie. Gy twynget meek o paula vnde eufiochiU

vnde oeck dryuet meek de leefte xpi etc. SchluB: dar fe leuet vn mede
regnert in ewycheit fiider ende Amen. Eine ndrh. Hs. in Berlin,
Kgl. Bibl., Mscr. v. Arnswaldt Nr. 3112, vgl. Reifferscheid, Nd.
Jahrb. 11 (1885) S. 107.

5. Bl. 225y—227r
: Procefi der Bruderschaft von Mariae

Rosenkranz zu Coin 1476, mit langer roter tiberschrift : Hyr
begynt de procefi vnde beflutinge van der warheit der broderfehopp

des JRofenkranfes der hochgeborn dunfere marien der moder godes.

l)es couentus van prediker orden to CoTlen . velker dar is gefeheen in

der hogen fchole to Collen in der tijd der difputacien ouermyts dente

frater Michael pdiker ordes.de dar was ey togelate vnderfocht doctor

der liilgen feryfft Jn den Jaren des heren do men fchreff Mcccc Ixxvij

.

(schwarz) MAnck alien broderfehoppen in der hilgen kerke etc. SchluB:

in enieheit des hilgen geijles Amen. Gefcr. Mvcxij.

Auf Nr. 95, ein wichtiges Char tularium des Bistums
Verden vom Anfange des 16. Jahrhs.

,
mocht ich wenigstens

kurz hinweisen.

Nr. 116: 236 Bl. Perg. in 8°, schone Hand des ausgehenden

14. oder anf. 15. Jahrhs. Rubriciert, rote Ubersehriften
;
die Verse

abgesetzt, ihre Anfange rot gestrichelt. In neuerem Lederbande

mit 2 Schliefien. Auf einigen Papier vorsetzblattern ein neueres

Inhaltsverzeichnis. Vermutlich aus Hildesheim, Carthause; von

Kesselstatt Ao. 1804 erworben.

Lat. G-ebetbuch. Ein groBer Teil der Gebete ist gereimt,

darunter auch zwei nd. Stiicke :

1. Bl. 223r—226T : (rot) Ave praeclara maris stella, ge-

reimt, nd. Anf.: Sequenda de dna nra. AVe preclara maris ftella

in lucem gendu maria diuinit9 orta.

(schwarz) Gegrotet fiflu maria fchinende meres flerne

(Bl. 223T) Eyn vterkorne godes derne

Da bijl eyn lecht van gode gekomen

Allen fimderen to vromen etc.

17 ungleich lange Strophen von zusammen 116 Z., das Lateinische

ist vor jeder Strophe rot davorgesetzt.

13 *
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SchluB : Giff dat wy myt gnaden werhen

Den cri/len louen mogen fterken . .

.

. . . Des helpen vns oh aller meft

De voder fone vn de hilge geift Am.
Dieselbe nd. Ubertragung der bekannten Sequenz hab ich Bericht

HI, S. 28 u. 39 aus zwei Wolfenbuttler Hss. angezeigt, ibr gehort

auch die nor im Anfang gereimte Fassung von Wolfenb. - Helmst.

1307, Bl. 123t (v. Heinemann III, S. 153 Nr. 1419) an.

2. BL 227r—233T
: Gedicht von den 70 Namen Mariae.

Anf. : Septuaginta noia Marie uirgis gl’ofe.

0 Maria giff my ramen

Louen dine [euentich namen

Yp dat ih gnade by di vinde

Vnde by dinem leaen hinde etc.

Es sind 75 vierz. Strophen.

Schlufi: Duffe feuentich namen tore gefecht

Vnfer vroiven werdigen to gelecht

Von deni liilgen geifte vor war

Dat fach eyn hillich biffclwp elar etc., nach

lOZeilen: Deme gifft he afflates feuen iar

Vnde eyne harinen dat is war. Amen.

Dasselbe Gedicht in Wolfenbiittel- Helmst. 1142 (v. Heinem. HI,

S. 79 Nr. 1249) Bl. 30r—38r
,
und wohl anch in der Bericht II,

S. 127 beschriebenen Hs. in Uppsala.

Trier, Bibliothek des erzbischofl. Priesterseminars.

In dem guten hsl. Kataloge von Prof. Marx sind nor zwei
rhein frank. Handschriften des 15. Jahrhs. bemerkenswert, Nr. 95:

Leben der hi. Katharina von Siena 1415, nnd Nr. Ill:

Deutsches Gebetbuch.

Wesei, Bibliothek des Gymnasiums.

Da die wertvolle Sammlung des Weseler Stadtarebivs sich als

Depositum auf dem Kgl. Staatsarchive zu Dhsseldorf befindet (vgl.

oben S. 83), bleiben fur Wesei selbst nnr die beiden an Hand-
schriften nicht reichen Sammlungen der Gymnasialbibliothek und
des Archivs der Evangelischen Gemeinde iibrig.

Die Hss. der Gymnasialbibliothek verzeichnet das Programm.
des Gymnasiums von 1876. Die hier unter Nr. 2 aufgefiihrte
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Dortmnnder Chronik, bis 1658 reichend (448 S. Pap. in Fol.)

ist ganz hd. — Bei der damaligen Katalogisierang fehlte die seit-

dem von Frensdorff ausfiihrlich beschriebene wicbtige Hs. der

Weseler Statnten und Plebisciten. Vgl. F. Frensdorff,

Dortmnnder Statnten n. TJrteile (Hans. Geschichtsqu. Ill), Halle

1882, S. 256 f. Ans ibr hatte friiher sehon A. Wolters in der

Zs. des Bergischen Geschichtsvereins Bd. 4 (1867) S. 45—83 die

Dortmnnder TJrteile an Wesel, die in 2 Recensionen wieder-

kehrenden nd. Ratmannenverse (vgl. oben S. 52) und einen

Teil der Weseler Stiicke abdrncken lassen (vgl. Frensdorff a. a. O.

S. 281). — Endlich ist noch eine junge Abschrift von Schiirens

Clevischer Chronik vorhanden.

Wesel, Archiv der Evangelischen Gemeinde.

Fach 63 Nr. 2: Heft Pap. in kl. 8° (15x10,5 cm), 16. Jahrh.

In Reste einer lat. Papierhs. geheftet und in ein Pergamentblatt

eingeschlagen.

Bl. lr Titel: Van dat priesterdom en offer cristy Doctor

an dries Carlftadt (der Name C.s war urspriinglich herausge-

schnitten und ist von spaterer Hand nachgetragen). Anf. Bl. 2r
:

(rot) Bekenyffe des bermhertygen wylle gods, welken god voder doer

fynen foen ihefu crijlu vorclaert heeft, tvefche ic alle heilige gods En
byfonder v luydS va orlembde die daer godt vrefede fyt. (schwarz)

Groet en veel is gelege aen die kenyffe crifly, dat eene weit of criftq

noch Myden ee offer fy etc. Schlufi: Daerome het fchier tyt ware,

dat fy he felue bekenden en als honden (die die ivaerheit teghens ftaen)

vloede, Daer toe ivylfe godt helpen. AMEN.

Fach 63 Nr. 7: Diese Hs. war z. Zt. nicht aufzufinden. Sie

entbalt nach Angabe des Katalogs: Van der heligen eering, eine

Abhandlung von Bruder Berdrem (Berdrean?) Xanten ans dem
Predigerkloster in Wesel, Frau Billia v. d. Loe gewidmet 1. Ja-

nuar 1531.

Fach 65 Nr. 1: Sammelband des Bemh. Brantius, enthalt

p. 511 eine Prophetia cuiusdam Monachi ante anos 500 facta.

Als V met II Stylen iveert onderset

Vyf hoornclcens met negen doorstreeckskens net

Sal d'erfgenaem vanden drye padden met spoet

Dat Pausdom tverpen onder den voet.
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Xanten, Kathol. Pfarrarchiv.

Das Pfarrarchiv beherbergt die Reste des friiheren Stifts-

archivs von St. Victor. Die in dem hsl. Eatalog verzeichneten

52 Hss. schliefien anch groBere archivalische Manuscripte mit ein.

Ein Repertorinm der nbrigen Archivalien, das v. Haften besorgt

hat, befindet sich mit diesen Archivalien als Depositum im Kgl.

Staatsarchive zu Diisseldorf, vgl. oben S. 83.

Nr. 9: Pap. in Folio, 15. Jahrh. In gepreBtem Lederbande

mit Holzdeckeln, die beiden SchlieBen verloren. Auf der Innen-

seite des Vorderdeckels : Liber migri et din Philippi fchoen dodoris

jn medicinis et Canoniti ecclefie fandi Vidoris Xancten. Darnnter:

Contenta in hoc volumine: Vocabula — Synonima — Diaerfe orationes

rethorice — I)e nequicia et ifulelitate mnlieru — Cu alijs diner/is

fparfim per totu volumen anotatis.

1. Bl. 1—24 (dreispaltig) : Lat.-nd. Vocabular ins. Anf.:

Abbas abbat . Abbacia abdie. Abbatu Coren vat etc. Vor Bl. 1 ist

noch ein Blatt herausgerissen
;

falls es zum Vocabnlarins gehort

hat, wird es vielleicht eine Vorrede enthalten haben. Der Laut-

stand ist nfr., vgl. z. B. verdrieten, vencerpen, eten, roepen, wreet

(<acerbus), onerfpoelen (adidterari), (jolt, gulden. SchluB: Ziiama on-

cruyt . Zona gordel . zometu dekene . zuckara zucker. Explicit didionariy.

2. Bl. 25—35: Lat.-nd. Synonym a. Anf.: Abba Abbas,

atis Pater, tris c Ppagator, oris Genitor ,Pgenitor Parens, ntis .Ptho-

plafh
>,

ti a pm<) pens : vader etc. Angehangt ist ein zweites lat.-lat.

Synonymenverzeichnis, dem die nd. Worter erst nachtraglich hin-

zngesetzt worden sind. SchluB: Expliciut Sinoia cicerois. Bl. 36

folgt ein Verzeichnis der lat. Worter von Stuck 2, Bl. 37—38

von etwas spaterer Hand eins der deutschen Worter.

3. Bl. 39—48: Italienisch-lat.-nd. Phrasen. Anf.: Dio

sia in noflro artorio. Got sy in vns hulpe. Dens nos adiuuet etc.

Der Anfang erinnert an die Sententiarum variationes des Stephanas

Fliscus, die sowohl lat.-ital. wie lat.-nd., aber nicht in alien drei

Sprachen zugleich haufiger gedruckt worden sind.

Der Rest der Hs. interessiert hier nicht weiter.

Herr Pfarrer Hacks in Xanten besitzt eine dureh schone Ini-

tialen mit Randleisten ausgezeichnete Pergamenths. in 4°, in altem

gepreBtem Lederbande. Sie enthalt: 1) die mnld. Beget ons
he Higen gefontmakers vander oetmoedicheit . reynich* ende ar-
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tnoede; 2) die mnld. Sunte Auguftin 9 regel. Der Salvatorregel

sind wie oben S. 29 in der Bonner Hs. die Zusatze des Priors

Peter angehangt.

Summarisches Verzeichnis

einiger nd. Hss. in niederrheinischen kleineren Sammlungen.

Asperden b. Goch (Kr. Cleve), Kathol. Pfarre: Stadtrecbte
von Cleve nnd Calcar, 15. Jh. 2. Halfte. Annalen f. d.

Niederrh. Heft 8 (1860) S. 17—28, Clemen, Kunstdenkmaler der

Rheinprovinz I, IY, S. 11.

Calcar, Stadtarchiv: 1
)
Ohne Sign.: Sachs. Landrecht nnd

Richtsteig Landrecht s. 64 Bl. Fol. Pap., am 1400.

2) 16. Jh. Stadtrecht (69 p) Nr. 3. S. 1—45: Nd. Stadt-
recht von Calcar, in 159 Absatzen. Privilegien, S. 71—75:

Nd. TJrteile der Stadt C. Annalen Heft 64 (1897) S. 146,

Clemen I, IV, S. 48.

Camp (Kr. Moers), Pfarrarchiv. Liber monast. Campensis. Pap.

in 4°, von H. Kenssen, Annalen Heft 20 (1869) S. 360 ff. be-

schrieben, S. 362 f. druckt er ein knrzes lat. -nd. Glossar
darans ab.

Dinslaken (Kr. Ruhrort), Kathol. Pfarramt: Liber conventus re-

gularissarum yn Dynslaycken etc., 15. Jh.
,
am Anf. eine nd.

Chronik des Klosters. Clemen II, 2, S. 53.

Diiren, Stadtarchiv: Das Rote Bach, nd. Spruch anf S. 19,

abgedr. Annalen Heft 64 (1897) S. 76.

Eppinghoven (Kr. Ruhrort), Hans Wohnung, Freib. von Nagel-

Dornick: Perg., Ende 14. Jahrhs., Kleinfolio. Sachsenspiegel
in 344 Capiteln. Am SchluB : Hier beghint alle leenrecht. Bilder

in Deckmalerei anf Goldgrund. Clemen II 2, S. 57.

Erkelenz, Rathaus: Hsl. geldrische Chronik und Stadt-
chronik von Erkelenz. Vgl. G-. Eckertz, Fontes adhuc

inediti Rerum Rhenanarum, Bd. 1 (Koln 1864) S. 65 ff.; Li-

liencron Hist. Volkslieder, Bd. 2 (1866) Nr. 194.

ebend., Sanitatsrat Dr. Lukas: Liber juris patriae hoc est

continens jura civilia oppidi nostri de Erklens. 157 Bl. Pap. in

4°, 16. Jahrh., nd. ? Tille, Die kleineren Archive II, S. 109.

Gereons weiler (Kr. Jiilich), Pastor Kiippers: Verschiedene

Gebet- u. Er bauungsbucher

,

Druck u. Hsl. Tille II 10.

SchloB Harff (Kr. Bergheim), Graf Mirbacb: Sachsenspiegel
von 1295, alteste datierte Hs. des Werkes. Lorsch, Zs. f.

Rechtsgesch. Bd. 11 (1873) S. 267 ff.
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Liiftelberg (Kr. Rheinbach), Arcbiv der Familie v. Jordan: Die

von Joh. Franck Westd. Zs. Bd. 21 (1902) S. 284 ff. edierten

Fragmente der ndrh. Liithilt.

Maastricht, Stadtbibl.: Pap. 4°, Anf. 15. Jahrh. Planeten-
sprache, Bauernregel, nd.-lat. Spriichworter. Ygl.

Mone, Qnellen und Forschangen 1 (1830) S. 124 ff.; Jelling-

haus, Nd. Korrespondenzbl. 11 (1886) S. 67 f.

Rees. Stadtarchiv: Nr. 3 Burgerbnch, Bl. 4r—

7

T
: Stadtrecht

von Rees, Doch nicht bei Liesegang, Westd. Zs. Erganzungsb.

YI (Trier 1890) S. 88 ff. Annalen Heft 64 (1897) S. 203.

Nr. 6 : 34 Bl. Perg. in 4°, 15. Jahrh. : Stadtrecht, bei

Liesegang a. a. 0. ausfiihrlich beschrieben. Annalen a. a. 0.

Umschlag zu einer Acte von 1578: Bruchstiick einer

nfr. Obersetznng des Tr aetatus de Regimine Principnm
von Egidius Romanos, herausg. von A. Tille, Zs. f. d.

gesamte Staatswiss., 57. Jahrg. (1901) S. 484—496.

Friiher Wachtendonk, Dr. Joh. Mooren (jetzt wo?): Eine

mfr. Hs. von Arnt Buschmanns Mirakel, vgl. Germania
Bd. 11 (1866) S. 412; Wagners Archiv Bd. 1 (1874) S. 652.

Waldfeucht (Kr. Heinsberg), Pastor W. Liickerath.

1. Eine dicke Handschrift nd. Heiligenleben, Fol., ca.

1500.

2. Geistliche Betr achtongen iiber das Leben
Mariae undJesu, nd. 16°, ca. 1500, mit Initialen, in

Leder gebonden. Tille II 203.

Hans Wissen bei Weetze, Graf v. Loe: Sachsenspiegel.
(Mitteilung des Herrn Dr. Scholten, Cleve 1897.) — Ebendort

eine Hs. mit Maerlants Historie van Troyen in einer

ndrh. TJmschrift, herausg. von J. Yerdam, Groningen 1874;

vgl. Yerdam, Tijdschrift Bd. 23 (1904) S. 157.

Nachtrag.

Coiner ndrh. Drucke in der Stadtbibliothek zu
Aachen (vgl. oben S. 9).

Nr. 41: Die Cron tea van der hill iger St at van Coellen.
Coin, Johan Koelhoff [1499]. Ygl. Bericht III, S. 184.

Nr. 163: An s el mu $ hoich. Coin, Servais Kruffter vp Mar-
cellenflraiffen [ca. 1520], 4°. Bl. lr Titel: SEnt Anfelmus / vrage so

Marten.
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Nr. 193: Sent barbaren paffie. [Coin, Heinr. von NeuB

1513.] 10 Bl. 4°. Bl. 1 n. 10 fehlen, sonst aber identisch mit dem

bei Schade, Geistl. Gedichte des XIV. n. XV. Jahrhunderts vom
Niederrhein (Hannover 1854) S. 33 bescbriebenen Druck A. Vgl.

Norrenberg, Kolnisches Literatnrleben (Viersen 1873) S. 10.

Nr. 200: Han dem begyn/gyn van parijl. Coin [Hein-

rich von NeuB, ca. 1510]. 10 Bl. in 4°, Bl. 10r
: Gedruclct tzo Coellen

vp dem Hygelftein

;

Bl. 10T : Bnchdrnckerzeichen des Heinr. v. NeuB.

Schade S. 335 ff. Norrenherg S. 24.

Nr. 403: Historic der 11000 Jungfrauen. Coin [Jo-

hann v. Landen] 1517. 22 Bl. in 4°. Prosa. Bl. l r Titel: Dyt

ift die -ivairhafftige ind gantze hyftorie der hilligen / XI dufent Jon-

ffrauwen ind mertelerfche Als man die
/
hie tzo Coellen befchreue vyndt

Sender veranderiige / Jte die andere fynt zo rymen gefetzt ind haynt

niet
I
die gantze ivairhafftige hyftorie als dyt boich ic. Weiterhin

:

gedruclct zo Coellen vp fent Gereoins flraiJS / in der lloeder portze im

jair vns here. M. ccccc. xvij. Vgl. Ennen XVIII.

Nr. 430: St. Katharinen Passie. [Coin, Heinrich von

NeuB, ca. 1513.] 12 Bl. in 4°, Bl. 1 (Titel n. V. 1—32) und Bl. 6

(V. 286—349) fehlen. Wohl mit einem der beiden von Schade

S. 103 ff. und 109 ff. (Norrenberg S. 12) beschriebenen Drucke

identisch.

Nr. 468: Set mar grate paffi. Coin, Heinrich von NeuB

1513. 8 Bl. in 4°. Abweichend von Schades Exemplar ’S. 73. Zu-

sammengebunden mit Nr. 513.

Nr. 476: VA n Amt bn fchina n vn Henrich fym alden vader

dem Geyjl etc. Gedruclct vp fent Marcellas ftraiffen. [Coin, Servais

Kruffter, ca. 1520.] 4°; von Bl. 18 ab handschriftlicb erganzt.

Vgl. W. Seelmann, Nd. Jahrb. 6 (1880) S. 37 sub Q) und S. 38

Anm.*, wo vier andere Exemplare aufgezahlt werden.

Nr. 513: Passio Christ i. Coin, Joh. Helmann, 1505. 4°.

Prosa. Bl. 1/2 fehlen. "Weller, Repert. typograph. (Nordlingen

1864) Nr. 4072. Norrenberg S. 4. Angebunden an Nr. 468.

Nr. 632: Geschichte des Tundalus. Coin, Heinrich v.

NeuB 1514. Anf. : Dytboichelge faget va eynre vertzuckder felen eyns

Rytters Tundalus genant etc. Prosa. Gedruclct tzo Coellen vp dem

Eygel/lein by myr Henrich van Nityfi. Jn dem jair vns heren 31. ccccc.

vnd xiiii. Nicht bei Goedeke I 2
,
S. 373.
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Verzeichnis der haufiger gebrauchten Abkiirzungen

in den Literaturangaben.

Nd. Jahrb. = Jahrbuch des Vereins fur niederdeutsche Spracbforschung. Bremen,

spater Norden u. Leipzig 1876 ff.

Korrespondenzbl. = Korrespondenzblatt desselben Vereins, Hamburg, spater Norden

und Leipzig 1877 ff.

Goedeke = K. Goedeke, Grandrifi der deutschen Dichtung, 2. Aufl., Bd. I n. II.

Dresden 1884 u. 1886.

Jellinghaus = Geschichte der mnd. Literatur, bearb. von J., in Pauls Grundrifi

der German. Philologie, 2. Aufl., Bd. II (Strafiburg 1901).

Scheller = K. Scheller, Biicherkunde der Sassisch-Niederdeutschen Sprarhe. Braun-

schweig 1826.

Bericht I = C. Borchling, Mittelniederdeutsche Handscbriften in Norddeutscbland

und den Niederlanden. Erster Reisebericht. (Nachrichten der Kgl. Gesell-

schaft der Wiss. zu Gottingen. Gescbaftliche Mitteilungen. 1898. Ileft 2,

S. 79-316.)

Bericht II = C. Borchling, Mittelniederdeutsche Handscbriften in Skandinavien,

Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Vorpommern. Zweiter Reisebericht.

(Nachrichten von der Konigl. Gesellschaft der Wiss. zu Gottingen. Philolog.-

historische Klasse. 1900. Beiheft.) Gottingen 1900.

Bericht III = C. Borchling, Mittelniederdeutsche Handscbriften in Wolfenbiittel

und einigen benachbarten Bibliotheken. Dritter Reisebericht. (Nachrichten

von der Konigl. Gesellschaft der Wiss. zu Gottingen. Philolog.-hist. Kl. 1902.

Beiheft.) Gottingen 1902.

Tille = Arm. Tille, Ubersicht uber die kleineren Archive der Rhein - Provinz,

Bd. 2 (Annalen des hist. Vereins f. d. Niederrhein, Beiheft V—VII. Koln 1901/4).

Potthast = A. Potthast, Bibliotheca historica medii aevi. Wegweiser durch die

Geschichtswerke des Europaischen Mittelalters. 2. Aufl. Berlin 1896.

Homeyer = Des Sachsenspiegels erster Theil, oder Das Sachsische Landrecht,

herausg. von C. G. Homeyer, 3. Ausg. Berlin 1861.

Homeyer Rechtsb. = C. G. Homeyer, Die deutschen Rechtsbiicher des Mittelalters

und ihre Handschriften. Berlin 1856.

Homeyer Richtst. = Der Richtsteig Landrechts nebst Cautela und Premis, herausg.

von C. G. Homeyer. Berlin 1857.

Zs. = Zeitschnft fur deutsches Altertum. Leipzig, spater Berlin 1841 ff.

v. d. Hagens Germania = Neues Jahrbuch der Berlinischen Gesellschaft fiir deutsche
Sprache und Alterthumskunde, herausg. durch F. H. v. d. Hagen, Bd. 1—10.

Leipzig 1836—1853.
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Germania = Germania, Yierteljahrssehrift fur deutsche Alterthumskunde, herausg.

von Fr. Pfeiffer. Stuttgart, spater Wien 1856 ff.

Tijdschrift = Tijdschrift voor Nederlandsche Taal- en Letterkunde uitgegeven

vanwege de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Leiden

1881 ff.

Pertz Archiv = Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche Geschichtskunde.

Frankfurt 1820 ff.

Neues Archiv = Neues Archiv der Ges. f. alt. d. Gesch. Hannover 1876 ff.

Westd. Zs. = Westdeutsche Zeitschrift fur Geschichte und Kunst. Trier 1882 ff.

Emder Jb. = Jahrbuch der Gesellschaft f. bild. Kunst u. vaterland. Altertumer

zu Emden. Emden 1872 ff.

Adrian = J. Y. Adrian, Catalogus codicum manuscr. Bibliothecae Acad. Gissensis.

Francofurti ad M. 1840; Additamenta = die dazugehorigen Additamenta

von 1862.

Becker = Ad. Becker, Die deutschen Handschriften der Stadtbibliothek zu Trier

(Beschreibendes Verzeichnis der Hss. der Stadtbibl. zu Trier. Begriindet von

Max Keuffer. Heft 7.) Trier 1911.

Brugmans = II. Brugmans, Catalogus codicum manu scriptorum universitatis Gro-

ninganae bibliotheca, Groningae 1898.

v. Heinemann = 0. v. HeinemanD, Die Handschriften der Herzogl. Bibliothek zu

Wolfenbuttel. Erste Abt. : Die Helmstedter Hss., Bd. I—III. Wolfenbiittel

1884—1888. — Zweite Abt. : Die Augusteischen Hss.
,

Bd. I—IV. Wolfenb.

1890—1900.

Hgen = Th. Hgen, Rheinisches Archiv. Wegweiser durch die fur die Geschichte

des Mittel- und Niederrheins wichtigen Handschriften. I. Teil: Der Nieder-

rhein (Westd. Zs. Krganzungsheft II). Trier 1885.

Marx = J. Marx, Verzeichnis der Handschriften-Sammlung des Hospitals zu Cues.

Trier 1905.

Kat. Deventer — [J. C. van Slee,] Catalogus der Handschriften berustende op

de Athenaeum-Bibliothek te Deventer. Deventer 1892.

Staender = Jos. Staender, Chirographorum in regia bibl. Paulina Monasteriensi

Catalogus. Vratislaviae 1889.

Bodemann = Ed. Bodemann, Xylographische u. typographische Incunabeln der

Konigl. offentlichen Bibliothek zu Hannover. Hannover 1866.

Collijn Ettbladstryk = Ettbladstryk fran femtonde arhundradet, utgifna och be-

skrifna af Isak Collijn, T. 1 (Stockholm 1905), T. 2 (St. 1912). Mit Tafeln.

Collijn Friihdrucke = Is. Collijn, Lubecker Friihdrucke in der Stadtbibliothek zu

Liibeek (= Sonderabdr. aus der Zeitschr. des Vereins f. Liibeckische Ge-

schichte u. Altert. Bd. IX Heft 2). Liibeek 1908. Mit Tafeln.

Collijn Uppsala = Is. Collijn, Katalog der Inkunabeln der Kgl. Universitats-Biblio-

thek zu Uppsala. Upps. u. Leipzig 1907.

Copinger = W. A. Copinger, Supplement to Hain’s Repertorium bibliographicum.

P. 1—2. London 1895—1902.

Ennen = L. Ennen, Katalog der Inkunabeln in der Stadtbibliothek zu Koln.

Koln 1865.

Hain = L. Hain, Repertorium bibliographicum, Bd. 1—2. Tubingae 1826— 1838.



204 C. Borchling,

Lange = H. 0. Lange, Bidrag til Liibecks Bogtrykkerhistorie i det femtende

Aark. I. II. Kobenhavn 1893—1895.

Snhl-Gesner = J, G. Gesner, Verzeichnis der vor 1500 gedrukten anf der offent-

lichen Bibliothek zu Liibeek befindlichen Schriften . . . zum Drucke befordert

von Ludwig Suhl. Liibeek 1782. 4°. — J. G. Gesner, Verzeichnifi der von

1500—1520 gedruckten auf der offentlichen Bibliothek zu Lubeck befindlichen

Schriften . . . herausgegeben von Lud. Suhl. Lubeck 1783. 4°.

Youllieme, Kota = E. Voullie'me
,
Der Buchdruck Kolns bis zam Ende des 15.

Jahrhs. (Publikationen der Gesellsch. f. Rheinische Geschicktskunde, Heft 24.)

Bonn 1903.

Youllie'me, Berlin = E. Voullidme, Die Inkunabeln der Kgl. Bibliothek und der

anderen Berliner Sammlungen. Ein Inventar. (Zentralblatt f. Bibliotheks-

wesen, Beiheft 30.) Leipzig 1906.

Youllie'me, Bonn = E. Youllie'me, Die Inkunabeln der Kgl. Univ. - Bibliothek zu

Bonn. (Centralbl. f. Bibliothekswesen, Beiheft 13.) Leipzig 1894.

'Wieehmann = C. M. Wiechmann
,

Mecklenburgs altniedersachsische Literatur.

Bd. 1—3. Schwerin 1864—1885.

Miillenhoff-Scherer, Denkmaler = Denkmaler deutscher Poesie und Prosa aus dem
VIII.—XII. Jahrh. 3. Ausg. von E. Steinmeyer, Bd. 1. 2. Berlin 1892.

Liliencron = Die historischen Volkslieder der Deutschen vom 13. bis 16. Jahrh.,

gesammelt u. erlautert von Roch. v. Liliencron, Bd. 1—4. Leipzig 1865—1869.

Holscher = Niederdeutsche geistliche Lieder und Spriiche aus dem Munsterlande,

herausg. von B. Holscher. Berlin 1854.

Rimbokelin = Das niederdeutsche Reimbuchlein. Eine Spruchsammlung des 16.

Jahrh., herausg. von W. Seelmann. (= Drucke des Vereins f. nd. Sprach-

forschung U.) Norden u, Leipzig 1885.

Deutsche Mystiker = Deutsche Mystiker des 14. Jahrhunderts, herausg. von Fr.

Pfeiffer, Bd. 1—2. Leipzig 1845—1857.

Frensdorff = Ferd. Frensdorff, Dortmunder Statuten und Urtheile. (= Hansische

Geschicbtsquellen, Bd. HI.) Halle 1882.
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REGISTER ZU BERICHT I—IV.

Register I.

Verzeichnis der Orte, deren Hss.

Aachen IV 4. 5.— Stadtarchiv IV 6. —
Stadtbibl. I V 7—9. 200 f.— Kirehen-
bibl. zu St. Peter IV 9.

Aalborg II 4.

Achim b. Bremen, Pfarrarchiv I 9617.

Alkmaar I 239.

Alsleben, Dorf A. a. d. Saale, Kirchen-
bibl. Ill 3.

Altenbruch, Archiv des Landes Hadeln
Altmaxk I 190. Ill 2. [IV 5. 9.

Altona (Elbe), Bibl. des Kgl. Christia-

neums I 146/7.

Alvensleben, Graf, aufErxleben III 3. 148.

Amerika I 314.

Amersfoort, Stadtarchiv I 239.

Amsterdam, K. Geselsch. van Weten-
schappen I 216. 245. — Univ. -Bibl.

1 122. 180. 241—245. 316.

St. Andrews, Prof. Dr. G. Schaaffs IV
5. 164.

Anhalt III 1. 3f. 251 ff. — Furstl. Pri-

vatbibliotbeken III 3.

Anholt, Fiirst Salm-Salm I 275.

Antwerpen, Stadtbibl. I 265. 270.

Arnhem, Staatsarchiv I 239.

Arnsberg, Reg.-Bez. Ill 1.

Aschaffenburg, Kgl. Hofbibl. IV 3. 4.

10-12.

Aschersleben, Kirchenbibl. St. Stephani
III 2. — Ratsarchiv III 2.

Asperden b. Goch, Kath. Pfarre TV 199.

Assen (Prov. Drenthe), Staatsarchiv 1 239.

Aurieb, Kgl. Staatsarchiv I 82. II 81.

— Bibl. der ostfr. Landstande I 82(3.

93. 216. 245. II 57. 82.

Ballenstedt, ScbloB III 3.

Belgien I 80. 238 f. 265—274.
Bentheim, Furstl. Archiv I 275.

Bergen II 3 mit N. 1. — Museum ebend.

Berklingen bei Schoppenstedt, Pfarrer

Diestelmann IV 5. 12—18.

jeschrieben ’) Oder citiert werden.

Berlin, Kgl. Bibl. I 124. 127. 139. 169.

202. 284. 287. 297. 310. II 135. 138.

HI 1. 178. 180. 189. 235. IV 52. 54.

93. 107; darin v. Axnswaidtsche Hss. I

106. 122. 124. 126. 180. 284. II 30.

III 45. IV 31. 85. 92. 98. 103. 122.

142. 178. 195. — Dr. Paul Kristeller

IV 5. 18 f.

Bielefeld IV 194.

Bolsward (Fries!), Stadtarchiv I 239.

Bonn IV 4. — Kgl. Universitatsbibl. Ill

177. 189. IV 3. 19—28. — Kreisbibl.

IV 28 f. 199.

Brahe, Grafl. B.sche Bibl. auf Skokloster

II 2. 122 f.

Brandenburg, Provinz III 1.

Braunschweig, Herzogtum III 1.— Stadt

III 4. 5. — Stadtbibl. u. Stadtarchiv

III 24. 35. 50. 54. 145. 180. 186. 195
——198

Bremen I 90. — Staatsarchiv I 95/6. 228.

— Stadtbibl. I 93—95. II 129. HI
48. 65. 76. 78. 183. — Martens I 196.

Bremen-YeTden II 3.

Breslau III 1. — Stadtbibl. I 310. Ill 65.

Brugge, Stadtbibl. u. Archiv, Staatsarchiv

I 239.

Brussel I 80. — Kgl. (Burgund.) Bibl.

I 105. 118. 175. 202. 212. 239. 265—
274. IV 92. 103. — Herzog v. Aren-
berg II 136.

Burgsteinfurt, Furstl. Bentheimsehes Ar-
chiv I 275.

v. d. Buschescbe Familienbibl. auf Hiinne-

feld b. Osnabriick I 315.
Calbe a. d. Milde (Kr. Salzwedel), Kir-

chenbibl. J 191. — Superint. Muller
IV 5. 29-36.

Calcar, Stadtarchiv IV 199.

Cambridge III 178. 187.

Camp (Kr. Moers), Pfarrarchiv IV 199.

1) Die in diesen Berichten naher beschriebenen Handschriftensammlungen

sind durch Cursiv-Ziffem hervorgehoben.
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Carstorf (Unstrut), Pastor A. Schmidt
Cassel III 1. [Ill 242.

Celle I 86. — Ministerialbibl. 1 191. — Bibl.

des Kgl. Oberlandesgeriehts I 118.

191—194. II 138. Ill 118. 236. IV
126.

Christiania, Univ.-Bibl. II 3. 142.

Cleve IV 4.— Gymn.-Bibl. IV 37.— Land-
gerichtsbibl. IV 37. — Stadtarchiv IV
36 f. — Stadtbibl. IV 38f. — Stiftsbibl.

IV 39.

Coesfeld I 275.

Coblenz IV 3. 4. — Evang. Bhein. Pro-

vinzialkirchenarehiv IV 44. — Staats-

archiv IV 3 ;
darin Depositum des Kgl.

Augusta- Gymnasiums I 212. IV 3.

29. 38-44. 128. — Stadtbibl. IV 3.

Coin, Histor. Archiv I 80. 246. IV 2.

4. 112. — Stadtbibl. Ill 179. 189.

Cothen, SchloBbibl. Ill 3.

Courtrai I 239.

Cramer, Canzleidirektor in Wolfenbiittel

III 191.

Cues, Hospital IV 1. 2. 3. 4.

Danemark I 80. 137. II 3 f. 7—107.
Danzig I 270.

Darfeld, SchloB, Graf Droste-Vischering

I 275.

Darmstadt, Bibl. I 80. IV 2. 4. 44. 162.

Dessau III 3.— Behordenbibl. Ill 3. 178.

184. 189. 261—263.— Herzogl. Privat-

bibl. Ill 3. 252—261-, darin Furst

Georgs-Bibl. Ill 3. 19. 23. 25. 26. 27.

29. 36. 43. 47. 73. 213. 252-261.
Deutsch-Nienhof (Kr. Rendsburg), von
Hedemann II 5 f. 163-171. Ill 12 f.

U9.
Deventer, Stadtbibl. I 239. 243. IV 142.

— Stadtarchiv I 239.

Diestelmann, Pfarrer in Berklingen IV
5. 12—18.

Dinslaken, Stadtarchiv IV 81f.— Kathol.
Pfarramt IV 199.

Dithmarschen II 5.

Dresden, Kgl. Bibl. Ill 180. 187. 215.

Droste-Vischering, Graf Klemens, auf
Darfeld I 275.

Dtilmen I 275.

Diiren IV 4. — Stadtarchiv IV 199.

Diisseldorf IV 2. 4. 5. -— Landes- und
Stadtbibl. I 287. Ill 169. IV 2. 5.

84—115. — Kgl. Staatsarchiv IV 2.

36. 44—84. 116. 118. 196; darin De-
positum der Stadt Dinslaken 81 f.,

der Stadt Emmerich 82 f., des Cano-
nichen-Stifts zu Xanten 83, der Stadt
Wesel 83f. 196.

Ebstorf, Klosterbibl. I 98. 100. 127. 177
—183. II 26. 82. 179. Ill 34. 44.
85. 100. 182. 189. 212. 214. 224. 227.
IV' 104.

Elbmarschen, Holst. II 5.

Emden, Bibl. der Gesellsch. f. bild. Kunst

und vaterl. Altert I 83. 108. II 82.

Ill 18. 37. 44. 49. 56. 57. — Bibl. der

GroBenKirche I 83/4. 118. — Ratsar-

chiv I 82. 84 315.

Emmerich IV 4. — Pfarrarchiv von St.

Martini IV 115. — Ratssaal IV 116.

Sammlung Ferd. van Rossum TV 116.

— Stadtarchiv IV 82 f. 116.

England IV 118.

Eppinghoven (Kr. Ruhrort), Haus VVoh-

nung, Freih. v. Nagel- Dornick IV 199.

Erfurt I 212.

Erkelenz, Ratsarchiv TV 199. — Sanitats-

rat Dr. Lukas IV 199.

Erxleben, Graf v. Alvensleben III 3. 148.

Esterhdzy, Graf, in Nordkirchen I 301.

Eutin II 5.

Flensburg, Gymnasialbibl. II 5. 152—
162. Ill 50. 95.— Kirchenbibl. St. Ni-

colai II 5. - Kunstgewerbe-Museum IV

25.

Frankfurt a. M. IV 4. 5.— Stadtbibl. IV
116—120. — Volker IV 5. 121—124.

Fridericiana, Bibliotheca IV 10.

Fulda IV 4. — Kgl. Landesbibl. IV 124
—126.

Furstenwalde I 202. Ill 47.

Gaesdonk (Kloster) b. Gocb, Bibl. des

Bisehofl. Miinsterschen Gymnasiums
IV 3. 4. 40. 91. 126-131.

St. Gallen I 173.

Gent, Staats-u. Stadtarchiv I 239. -Uni-

versitiitsbibl. I 239.

Gereonsweiler (Kr. Julich), Pastor Kiip-

pers IV 199.

GieBen, GroBberz. Universitatsbibl. IV 3.

4. 34. 132—142.
Goch IV 4.

Gorlitz I 212.

Goslar III 2. — Stadtarchiv III 187. 219
—222. — Marktkirehe III 189. 219
N. 1. 222.

Gotha, Herzogl. Bibl. I 89. 105. 143.

II 51 f. 110. 119.

Gotenburg II 2.

Gottingen, Universitatsbibl. I 84. 123.

124. 138. 147. 148. 171. 175. 190. 198.

202. 208. 214. 215. 221. 223. 228 235.

261. 268. 308 II 31. 59. 83. 121. 123.

135. 138. 150. 154. 158. 166. 167. HI

13. 178. 180—182. 185—189. 191. 209.

215. 236. — Stadtarchiv I 118. —
Prof. Pannenborg II 82.

Gottweih II 37. IV 150.

"Gouda I 239.

Greifswald II 5. — Nicolaikirche II 5.

195—198. — Univ.-Bibl. 1 306. II 80.

193—195 — Prof. Dr. A. Reifferscbeid

II 138. 198.
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Groningen, Staatsarchiv I 239. Univer-

sitatsbibl. I 239. 316. II 57. 65. 82.

IV 27. 131.

Grofl-Salze, Kirchenbibl. Ill 3.

Grote, Reichsfreiherr auf Schauen III 2.

v. Grubensche Bibl. (in Osnabriick?) I

308.

Haag, Kgl. Bibl. I 80. 94. 98. 105. 109.

118. 122. 180. 206. 239. 248—264.
284. 311. 316. II 20. 21. 121. 175.

III 237. 248. — Reichsarchiv I 264.

IV 38. — Stadtarchiv, Museum Meer-
manno-Westreenianum I 264.

Haag, SchloB bei Geldern, Graff. Hoens-
broechsches Archiy IV 142 f.

Haarlem, Staatsarchiv, Stadtarchiv, Stadt-

bibl. I 239.

Halberstadt, Kreis III 2. — Stadt III 2.

— Domgymnasium III 106. 238 f.
—

Stadtbibl. Ill 31. 239 f. — Heinesche
Familienbibl. HI 2. 240 f. — Oberhof-
prediger D. Augustin III 251. — Wilh.
Schatz III 251. — Gymnasialdirektor
G. Schmidt III 241.

Hamburg, Stadtbibliothek I 80. 84. 90.

94. 97—145. 167. 168. 196. 205. 258.
270. 281. 315f. H 31. 38. 84. 96.

110. 120. 121. 138. 148. Ill 34. 37.

49. 52. 55. 56. 98. 178—180. 182. 187.

227.237. IV 52. 183. 186; darin Hss.
des Convents I 94. 97-111. 167. 205.
258 315 f. ;

Pastor Dr. Kunhardt I

104. Ill—115 St. Petri-Kirchenbibl.

I 133/4. 168. — St. Catharinenkir-
chenbibl. I 145. — Commerzbibl. /

145 f. II 73. 74. — Staatsarchiv 1 146.
H 73. IH 235. — Theobaldstiftung
111 205.

Hannover, Provinz I 80. 82 ff. — Stadt
I 229 232. — Hist. Verein f. Nieder-
sachsen I 138. 195. 223. 225—227. II
83. — Kestner-Museum I 209. 224/5.— Kgl. u. Landes-Bibl. I 82. 92—94.

99. 100. 102. 108. 117. 122. 134. 137.
138. 139. 148 149. 151. 157. 168. 169.

173. 176. 190. 195—223. 225 229. 230.
233. 234. 245. 257. 296. 297. II 45.

67. 82. 83. 84. 96. Ill 15. 37. 100.
• 101. 146. 168. 178 f. 187. 189. 202.236.— Privatbesitz 1 196. Ill 76. — Kgl.
Staatsarchiv 1 90. 92. 95. 138. 139.

194 f. 226. 227—235. 303. II 87. 151.

Ill 123. 128. 200. — Stadtarchiv I

151. 195. 221. 235; 6. — Stadtbibl. I

159. 223/4. III 180.

Harrassowitz, 0. in Leipzig I 122.

Harff, SchloB (Kr. Bergheim), Graf von
Mirbach IV 199

van Hasselt, Archivar in Zwolle I 240 f.

v. Hedemannsches off. Archiv auf Deutsch-
Nienhof II 5 f. 163—171. Ill 12 f. 119.

Heidelberg, Univ.-Bibl. Ill 118.

Heinesche Familienbibl. in Halberstadt

III 2. 240 f.

Helmstedt III 4 (vgl. Wolfenbiittel, Her-
zogl. Bibl.). — Juleum III 5. 178. 215.

236. — Stadtarchiv III 5.

Herzogenrath (Kr. Aachen-Land) TV 9.

Hildesheim, Reg-Bez. Ill 1. — Stadt III

5. — Beverina (Dombibl.) I 310. HI
5. 11. 26. 29. 44. 46. 57. 65. 77. 106.

178. 187. 209—215. IV 91. 184. —
Josephinum I 109. 196. II 144. HI
5. 43. 76. 179—183. 186. 187. 189.

209. 215—218. IV 14. — Museums-
verein III 6. 62. 179. 182. 198. 200—209. — Priesterseminar III 177.

189. 218 f. — Ratsarchiv I 212. Ill

5. 124. 198—209. IV 11. — Stadt-

bibl. Ill 198 f. — Bischof Wedekind (f)

I 309.

Hoensbroeeh, Graf, auf Schl. Haag IV
142 f.

Holland s. Niederlande.

Htinnefeld, v. d. Busche 1 315.

Jever I 88. 90. — Bibl. des Mariengymn.
I 91/2. — Bibl. des Jeverland. Vereins

fur Altertumskunde I 92,3. — Stadt-

archiv I 93.

v. Jordan auf Liiftelberg IV 200
Jostes, Prof. Dr. F., in Munster I 293.

Jutland II 4.

Kiel II 5. — Stadtarchiv II 89. 148. —
Univ.-Bibl. I 139. 171. 234. II 37. 62.

86—89. 91. 93—96. 143—148. 149.

202; darin die Bordesholmer Manu-
scripte II 143—146.

Kuyphansen, Furst, auf Liitetsburg 182.
Konigsberg I 118.

Kopenhagen II 3f. 6. 7—107. — GroBe
Kgl. Bibliothek I 134. 136—139 143.

196. 228 [vgl. dazu II 71]. 255. 262.

306. II 3 f. 7—100 [dazu Register S.

203/4], 120. 121. 133. 134. 136. 145—
146. 148. 164. 169. 174. 179. 189. 201.

Ill 56. 100. 120. 178. 180. 185—187.
193. 215. 235—237. IV 17. 140. 142.

183. — Univ.-Bibl. I 159 N. 2. n 4.

67. 100—107. Ill 120; darin Arna-
magn. Hss. I 106. II 4. 64. 74. 96.

97. 100—106 — Reicbsarcbiv II 4.

Kristelter, Dr. P. in Berlin IV 5. 18 f.

Kiippers, P. in Gereonsweiler IV 199.

Langenhorst, Ivloster III 153 N. 1.

Ledreborg Schl. (Seeland), Graf Holstein
II 89. 201 f.

Leeuwarden, Friesch Genootschap I 239.
— Provinzialbibl. I 239. — Provinzial-

archiv I 242.

Leiden, Maatschappij der Ned. Letterk.

I 118. 123. 243. 245—247. IV 98. —
Univ.-Bibl. I 247f. — Bibl, Thysiana,
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Remonstranten-Seminar, Stadtarchiv I

248.

Leipzig III 1. — Paulina I 208 f.

Linkoping, Gvmnasii- n. Stiftsbibl. II 2.

120. 137—142. Ill 179. 215.

Loecum, Klosterbibl. I 183—190.

v. Loe, Graf, auf Wissen IV 200.

London, British Museum I 120. II 121.m 178—181. 186—188. 235. 236.

Lowen, Stadtarchiv, Univ.-Bibl. I 239.

Liibeck II 5. — Stadtbibl. I 270. II 79.

120. 121. 135. Ill 78. 178. 179. 181.

184. 191. 215. IV 172. — Verein f.

lub. Geschichte I 155. 234.

Luckerath, Pastor in Waldfeueht IV 200.
Ltiftelberg (Kr. Rheinbach), Familie von
Jordan IV 200.

Lukas, Dr. in Erkelenz IV 199.

. Lund, Univ.-Bibl. 11 1. 2. 137.

Liineburg, Museums- Verein 1177. —
Stadtbibl. I 80. 108. 134. 137. 138.

140. 147—176. 221. 236. 298. II 33.

67. 84. 101. Ill 82. 100. — Stadt-
archiv 1 17617. 220f. 231.

Liitetsburg, SchloB b. Norden (Ostfriesl.),

Archiv des Fiirsten Knyphausen I 82.

Liitticb, Staatsarchiv, Univ.-Bibl. I 239.
Luxemburg, Stadtbibl. IV 4. 143.

Luzern I 118.

Maastricht, Stadtbibl. IV 200.
Magdeburg, Reg.-Bez. Ill 1. 2. 3. —

Stadt III 2. — Domgymnasium III

2. 25. 249. — Geschichtsverein III 3.

— Gymnasium z. Kloster III 3. —
Staatsarchiv III 3. 250 f. — Stadtbibl.

I 118. 139. Ill 2f. 249f.
Mainz IV 3. 4. 5. 10. — Dombibl. IV

10. 144. — Stadtbibl. IV 144 f.

Marburg, Univ.-Bibl. II 13. 173. Ill 227.
Martens in Bremen I 196.

Mecheln I 239.

Mecklenburg II 1. 5. 170ff.
Meiningen III 180.

Meldorf, Museumsverein II 5. 96. 151.
Middelburg I 239.

Milchsack
, Professor Dr. G. ,

Wolfen-
biittel III 5. 24. 35. 46. 85. 190 f.

Minden, Reg.-Bez. Ill 1.

Mirbach, Graf, auf Harff IV 199.
Mitteldeutschland III 1.

Mittelrhein I 80.

Mooren, Dr. Joh. in Wachtendonk IV
200.

von zur Muhlen, Freih., auf Offer I 180.
198—201.

Muller, Superint. in Calbe IV 5. 29—36.
Muller-Brauel, H. in Zeven I 236—238.
Miinchen I 89. IV 43 f.

Munster, Stadt I 94. 275. — Paulin. Bibl.
I 140. 275-283. 287. 808. 316. II 101.
138. 154. 176. HI 45. 85. IV 27. 43.

* 85. 86. — Priesterseminar I 105. 264.

283—285. — Westfal. Provinzialverein

fur Wiss. u. Kunst I 293. — Staats-

archiv I 216. 293—297. IV 118. —
Stadtarchiv I 175. 297 f. — Verein f.

Gesch. und Altert. Westf. I 196. 231.

284. 285—293. — Jostes I 293.

Munsterland I 80. 274—301.

v. Nagel-Dornick, Freih., in Eppinghoven
IV 199.

Niederlande I 80. 238—274.
Niederrhein I 80. — Kleinere Samm-

lungen am N. IV 4. 199 f.

Nordharz III 1.

Nordkirchen (Kr. Liidinghausen), Graff.

Esterhazysche Bibl. I 301.

Norwegen I 80. 137. II 3. 4.

Niirnberg, Germ. Nationalmuseum II 140.

IV 3—5. 145—164. — Stadtbibl. IV 4.

— Bibl. Ebner IV 161 f.

Nymwegen, Stadtarchiv I 239.

Odense II 4.

Offer, Haus 0. sive Ruhr (Kr. Munster),

von zur Muhlen I 180. 298—301.

Oldenburg, GroBherzogtum I 80. — GroB-

herz. off. Bibl. I 84—88. 89. 92. 94.

100. 102. 116. 180. 315. II. 27. 37.

47. 65. 129. 168. Ill 38. 119. 222.

— GroBherz. Privatbibliothek I 88. —
GroBherz. Haus- und Centralarchiv I
88—91. 92. 202. II 37. 169. Ill 47.

Oschersleben, Ratsarchiv III 3.

Osnabruck I 274 f. — Bischofl. General-

vikariat I 314. — Gymn. Carolinum

I 293. 307—309. — Privatbesitz 1

314 f. Ill 101 . — Privatbibliothek des

Bischofs I 127. 304. — Ratsarchiv I
313 f.

— Ratsgymn. I 99. 251. 280.

309—312. II 129. Ill 65. — Staats-

archiv I 118. 231. 301—307. ID 130.

212. — Verein f. Gesch. u. Landesk.

I 94. 312 f.

Ostdeutscbland III 1.

Ostfriesland I 82—84.

Oxford III 187.

Paderborn IV 54.

Paris IV 106.

St. Petersburg, Samml. Romanzoff I 92.

Pommern III 1.

Prag I 122.

Preetz, Kloster II 5.

Quedlinburg, Kgl. Gymnasium III 2. 26.

27. 36. 44. 57. 62. 106. 242—249. —
Ratsbibl. Ill 242.

Rees, Stadtarchiv IV 200.

Reifl'erscheid, Prof. Dr. A., Greifswald
II 138. 198.

Reval I 228.

Rheinische Bibliotheken u. Archive I 80.

275. Ill 1. IV Iff.

Ribnitz, Kloster II 80.



Ribe II 4. 5.

Riga, Ratsarehiv III 123.

Roeskilde II 4.

Rostock, Gymnasialbibl. II 191. — Rats-

archiv II 190 f.
— Univ.-Bibl. I 271.

II 5. 28. 37. 133. 138. 170—190. 199.

III 9. 69. IV 15.

Rotterdam, Stadtarchiv I 239.

Ruhr s. Offer.

Salm-Salm, Fiirst, auf Anholt I 275.

Salzwedel, Gymnasialbibl. I 19011. —
Bibl. der Katharinenkirche I 191. II

129. Ill 48.

Schaaffs, Prof. Dr. G., in St. Andrews
IV 5. 164.

Schauen (Kr. Halberstadt), Reichsfreiherr

Grote III 2.

Schleswig, Staatsarcb. I 235. II 5. 96.

148—151. IV 25.

Schleswig-Holstein II 1. 4—6. 143 ff.

— AdSge Archive n 5 f. — Kloster

II 5.

Schmidt, A., Pastor zu Carsdorf III 242.

Schmidt, G., Gymnasialdirektor in Halber-

stadt III 241.

Schweden I 80. II 1—3. 6. 108—142.
— Sudschweden II 1. 4.

Schwerin, Reg.-Bibl. II 80. 186. 198—
200. Ill 152. — Geh. u. Hauptarchiv

n 187. 189. 200 f.

Skandinavien I 80. II Iff.

Skara H 2.

Skokloster, Graff. Brahesche Bibl. H 2.

122 f.

Soest, Stadtbibl. I 268. IV 76. 142.

Stade I 228. — Magistratsarchiv I 147.

— Knoehenhaueramts-Lade I 147.

Stammheim, Graff. Fiirstenberg. Bibl. IV
118.

Stargard, Gymn.-Bibl. Ill 29.

Stockholm II 1. 2. — Reichsarchiv II 2.

121—123. — Kgl. Bibl. I 137. II 1.

2. 85. 108—121. 127. 141. Ill 179.

181 .

Stralsund, Ratsbibl. I 315. II 5. 57.

191—193.
Strangnas II 2.

Straffburg IV 169.

Stuttgart, Kgl. Bibl. I 124. 281. II 136.

IV 98.

Suddeutsche Hauptstadte III 1.

Toumai I 239.

Trier IV 2f. 4. 5. 98. — Dombibl. II

128. IV 3. 103. 182—196.— Priester-

seminar IV 196. — Hist. Archiv der

Stadt IV 165. 182. — Stadtbibl. I

169. IV 1. 153. 164—182.

Upsala, Univ.-Bibl. H 1. 37. 42. 119. 121.

123-137. Ill 50. 65. 123. 161. 178.

IV 184. 196.

Utrecht I 239. — Histor. Genootschap I

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-hi:

er I. 209

241. — Staatsarchiv I 241. — Univ.-

Bibl. I 102. 241. H 155.

Verden I 96.

Viborg U 4.

Vinnenberg, Kloster (Westf.) IV 86.

Volcker, K. Th., in Frankfurt a. M. IV
5. 121—124.

Vorpommern n 1. 3. 5. 191 ff'.

Waehtendonk, Dr. Joh. Mooren IV 200.
Waldfeucht (Kr. Heinsberg) IV 9. —

Pastor W. Liickerath IV 200.
Warendorf I 275.

Weimar I 118.

Werden, Kathol. Pfarre H 13. 30. Ill

38. 227.

Wernigerode, Fiirstl. Bibl. I 105. H 138.

172. Ill 2. 29. 46 119. 180. 181. 186.

215. 222—238. — Fiirstl. Gymn. Ill
238.

Wesel, Archiv der Evang. Gemeinde IV
197. — Gymnasialbibl. I 116. IV 52.

196 f. — Stadtarchiv IV 83 f.

Westeras U 2.

Westfalen I 80. 274 ff. Ill 1. IV 1.

Wexio II 1.

Wien III 1. — Hofbibl. I 169. II 168.

IV 75. — Gilhofer und Ransehburg
II 12.

Wiesbaden IV 4. — Landesbibl. IV 2. 3.

Wisby II 2.

Wismar II 3. 5.

Wissen, Haus W. b. Weetze, Graf v. Loe
IV 200.

Wittenberg, Kgl. Prediger-Seminar III 3.

Wohnung, Haus, s. Eppinghoven.
Wolfenbiittel, Herzogl. Bibl. I 86. 89.

98. 102. 104. 108. 109. 114. 122. 124.

127. 138. 164. 167. 169. 171. 173. 201.

202. 207. 209. 216. 221. 225. 231. 232.

234. 261. 271. 291. 304. II 13. 27.

28. 37. 67. 105. 115. 120. 121. 128.

129. 135. 136. 168. 174. 176. 177. 179.

199. Ill 1. 4 -7. 8—190. 196. 197.

201. 20S. 209. 212. 213. 241. 245. IV
13. 20. 26. 27. 36. 98. 107. 140. 142.

184. 196. Helmstedter Hss. 1H 4. 6.

8. 9—94. Augusteische Hss. Ill 4. 6.

8 f. 94—112. Weiffenburger Hss. Ill

8. 112. Gudiani III 8. 112—114.
Blankenburger Hss. Ill 8f. 114—121.

Extravaganten III 8f. 121—135. Novi
III 8 f. 135—171. Mischbande III 5.

171—177. Incunabeln III 5. 9. 177—
190. — Herzogl. Landes-Haupt-Archiv
1 153. Ill 5. 100. 191—195. — Herzogl.

Predigerseminar III 186. — Canzlei-

direktor Cramer III 191. — Prof. Dr.

Milchsack III 5. 24. 35. 46. 85. 190f.
Xanten, Pfarrarchiv (Canonichen-Stift St.

Victor) IV 4. 83. 198. — Pfarrer Hacks
198 f.

>r Klasse. 1913, Beiheft. 14
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Ypern, Stadtarchiv u. Bibl. I 239.
j

Zurich, Wasserkirchenbibl. I 132.

Zerbst, Anhalt. Haus- und Staatsarchiv I Zutphen, Librije I 239.

Ill 3. 251f. — Stadtarchiv III 251. \ Zwolle, Emannels-hnizen I 122. 239 f. —
Zeven, Sammlung Hans Miiller-Brauel 1

j

Stadtarchiv I 240. — Dr. van Hasselt

236—238.
j

I 240 f.

Register II.

Vorbesitzer (Einzelpersonen und Sammlungen).

A. 0. Ill 213.

Aachen, Franciskanerkloster IV 6. —
Stadtbibl. IV 6. — Ritz IV 63. 65.—
Dr. Wings IV 6.

Kl. Abbenrode b. Vienenburg III 111.

Kl. Abdinghof IV 3.

Adolf, Herzog zu Schleswig-Holstein
(Gottorp) I 134.

Aghate van Bulaw III 174.

Agneischen van Oldendorp in Kl. Camp
I 268.

van Aken I 301.

Albert v. Fechglielde III 150. — v. d.

Mohlen I 155.

Albertus de Loppenstede I 192.

Alf, Samuel II 137.

Alisleger, Henrick, Burger toe Wesel IV
53.

Altklostei; II 8.

Kl. Alvastra II 122.

Amraelya, Herzogin zu Cleve IV 118.

Amsterdam, Augustinerinnen in Sunte
Marienfelde in die Nesse II 49. — St.

Cecilienkloster III 104. — St. Maria
Magdalenen III 238. — Stadtbibl. I

241 f.
;

s. Moll. Muller.

Anderson, Dr. D. Ill 231.

Andreas Iserdes in Emmerich IV 69. —
Staekmann II 136.

v. Anevelde, Detleff III 114.

Angelmodde, M. Kluter in A. 1 289.

v. Angermont, Mechtelt u. Gertruydt III

237.

Angnete Rygemeygers I 99.

Anna van Berdelo II 34 —
- Garloph II

186. — Kramers II 40. — Steynfi III

56.

Anton Gunther, Graf v. Oldenburg I 91.

Antonij, Joh. (Hamburg) IV 25.

Apfel, Propst III 148.

Ar. in Niendorp IV 185.

Arend Bengtsson II 109.

Arnhem, St. Agnietenkloster 1 299. IV
127. 128. — Susteren tot her Often
huus I 299.

Arnoldus Doneldey in Bremen I 235.
Arnsberg IV 112.

v. Arnswaldt s. Register I : Berlin, Kgl.
Bibl.

Arnt Brun I 100.

Aslovius, Nicolaus Andreae und Thomas
Nicolai II 42.

Asslep, Katherina Hauemesters I 198.

Atenstedt, Georgius Balthasar II 141.

Augustin II 94.

Augustin, D., Oberdomprediger in Halber-

stadt III 251.

Augustinus v. Getelen I 159 ff.

Aurich, Ottho de Wendt III 233.

Autor v. Seesen III 172.

Bachmann, Prof. L. H 191.

Bahlmann, Domvicar A. I 287.

Bardowiek I 203.

Baudisiana, Bibl. Ill 125.

v. Bel. (?) ,
Mathil. I 267.

Bengtsson, Arend II 109.

Beninga, Eggerik IV 21.

Kl. Bentlaghe I 85. 277 f.

Benzelius, Eric d. A. II 137. 139. 141.

IV 134. — der Jung. U 138.

v. Berdelo, Anna II 34.

Berentz, Heinr. Ill 233.

v. Berkentin, Christ. Aug. II 34.

Berlage I 303.

Berlin, Geh. Staatsarchiv IV 90.

Bernhard Brantius IV 197.

Bernardus ab Horst IV 69.

Bernburg, Bibl. des Appellationsgerichts

III 252. — Fiirstl. Landesbibl. Ill

261. 262. — Bibl. der Deutschen Ge-
sellschaft III 261.

Kl. Bersenbriick I 304.

v. Berthensleue, Katberine III 175.

Bielke, C. G., in Stockholm II 122.

van den byn . .
.,

Hilgen IV 149.

Blefien, Hille II 81.

Blohm in Neversdorp II 94
Kl. Blomenthael I 300.

Boecking IV 28.

Boecksenn, Hanneke III 120.

Boeckeman, Palme III 126.

Kl. Boedeken I 278. IV 120.

Bohmer, J. F., in Frankfurt IV 1 17.

Boenacker, suster Eiff III 104.

Bonn, Prof. Krafft H 198.

Kl. Bordesholm H 62. 143—146.
Kl. Borglum U 109 f.

Bosnian, Paulus IV 126.
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Boucbholtz, E. F„ Hofrat II 200.

Bracket IV 3. 184-186.
ten Brayle, Elzebe III 35.

Brandes, C. L. Ill 201.

Brant Tzerstede III 227 N. 1.

Brantius, (iernh. IV 197.

Brauer, Michael, in Riga II 131.

Brauns, M. Henning I 198.

Braunsberg, Coll. Soe. Jesu II 135.

Braunschweig, Herzogl. Haus III 114.

116. 117. 121. 126. 127. 135. 187 f.
—

Stadt I 184. — St. Blasien III 167. —
St. Egidienkloster I 224. — Land-
sehaftl. Bibl. Ill 135. 145. 146. 149.

197. — Geistl. Ministerium III 195. —
Nonnenkloster III 163. — Partz III

196. — Rat der Stadt III 121. — Rem-
borch Crige III 161. — Wilmerding I

225. Ill 190. 197.

Bredeloe(n), Arnold, in Bremen III 115.

Breyde, Joachim U 22.

Breyger, Didericus I 193.

Bremen III 126. — Arn. Bredeloe(n) III

115. — Arnoldus Honeldey I 235.

Brentano, Clemens I 123.

Bromse, Margarete II 170.

Brun, Arnt I 100.

Brunsenn, Matthiafi IV 9.

Bydelsbach, Hobla Albrektsdotter II 109.

Biiderich, Kloster b. Wesel IV 60.

v. Bulaw, Aghate III 174.

de Bulow, Hartwicus III 231.

Biintheim, Joh. I 315.

Kl. Bursfelde II 173.

Busch, P., in Hildesheim I 226.

CR ex Medinck III 205.

Calcar III 95. IV 64.

Kl. Camp (Kr. Moers) IV 199. — Ag-
neischen v. Oldendorp I 268.

vam Campe, Otte I 107.

Cappius, Joannes III 205.
Carl Wilhelm Ferdinand, Herzog von

Braunschweig III 187 f.

Carolus, J. I 271.

Casper, Mester Cs. frouwe I 117.

De Castro, Jo. Ant. I 267.

Celle IV 120. — Altes Archiy I 227.

228— 230. 232— 234. — Plesken H
39.

Christian Ernst, Graf zu Stolberg III

223. 227. 234. 237.

Cyllie van Stijten II 171.

Kl. Cismar 11 11.

Clawes Kran(e)bergk in Hamburg 11 50.

— Stoteroggen III 193.

Cleve, Herzogl. Haus III 207 f. IV 118.

— Herzogl. Kanzlei IV 37. — Kgl.

Regierung IV 51. — Stadt IV 36. —
Junik IV 66.

Closse, Adolph, Cleuisch. Secretar IV 69.

Coblenz, Carthauser I 129. — Domini-

canerkloster IV 40. — Jesuitenbibl.

IV 42.

v. Collen, Daniel, in Limeburg II 69.

Coin III 103. — Carthause II 138. —
IV 134. — Fedder III 233. — Herren-
leichnamskloster IV 117. — St. Pan-
taleon IV 44. — Familie Rynck IH
232.

Cornelis, Duif n 137.

Coerneles dochter, Gretgen I 299.

Cramer II 146. — Canzleidirektor in

Wolfenbiittel III 191. 212.

Crato, Vicarius eccl. Gerysheymensis IV
110 .

Crige, Remborch III 161.

Cropp, Jurgen Schrader III 114.

Culemann, Senator F. G. II. (Hannover)
I 224. 225. Ill 179.

Dahlenburg b. Luneburg, Pastorat III

154.

Kl. Dalheim bei Paderborn IV 3. 192.

193.

Danemark, Kgl. Haus II 44.

Daniel Schonk II 39.

Danneskjold-Samsoe, Graf Christian II 17.

v. Dassel, Familie I 225. [106.

Dassels, Ghesken II 39.

Dauensberch, Joh. I 293.

Dedeleben, Pastor Niemeyer III 251.

Delitz, Zahn III 180.

Delstedt, Haltorf II 151.

Demker, Hinnerich 1 171.

Derick uanden Sande I 247.

Kl. Derneburg III 206. 223. — suster

Fiken III 223.

Detleff van Anevelde in Gottorp III 114.

Didericus Breyger I 193.

Diest, Kl. Marienthal II 194 N. 1.

Dietrich v. Hetterscheyt IV 99.

Dilleuburg, Bibl. der Oranier I 248. 249.

253 254. 264.

Dincklage 1 303.

Dinslaken, Regularissenkloster IV 199.

Dingel d’Elbing, Johannes II 123.

Ditmar Kenkel I 95.

Dominions Dreuot III 116.

Doneldey, Arnoldus I 235.

Dordrecht, J. Sehouten 1 242.

v. Dorth, Ant., zu Wesel IV 45. 52. 56.

Dortygen Tzerstede III 227 N. 1.

Dreuot, Dominicus III 116.

Drewes Steynn III 210.

Dreyer, H. H. II 107. — Steffen, von Off-

leben III 127.

Dubbing, Berndt III 233.

Duif Cornelis in Leiden n 137.

Dr. DuiffhuiB IV 66.

Duisburg, Aeademie IV 22. 24.

Diilmen, St. Agnetenkloster I 119.

Diisseldorf, Kreuzherren IV 109. 111. —
Bergische Landstande IV 73.
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Diisterhop, Hieronymus II 87.

Dversen, Elke II 169.

E. B. I 283.

E. BOR. Ill 165.

Eberhardsklausen, Fraterherren IV 167.

170.

Kl. Ebstorf I 237.

Ecliternack IV 143.

Egerhard Frille II 64.

Eggemann, Karl I 315.

Eggert Meyger I 111.

Ehlers, W., Rat, Archivsekretar in Wol-
fenbiittel III 145. 165. 170.

Ehrentraut, H. G., Hofrat I 91. II 181.

br. Eylard Niesen to Bentlagbe I 278.

Eilenstedt, Kalandslade III 251.

Eysius, Joannes, in Hamburg II 73.

Elbing, Joh. Dingel II 123.

s. Elff Simens d. Boenaeker in Amster-
dam III 104.

Elisabeth Sophie Marie, Herzogin von
Braunschw.-Liineburg III 121. 135.

Ellinges, Johann II 81.

Elmhoff, Eberhard, in Wismar II 189;
E. E. jr. n 190.

Elseke, suster IV 187.

de Elze, Gerardus IV 68.

Elzebe ten Brayle in Kl. Marienberg III

35.

Emden, Penborg IV 21.

Emmerich, de Elze IV 68 f. — Groet
convent III 237. — Bern, ab Horst
IV 69. — Andr. Iserdes IV 69. — U.

Smyt IV 69.

Erfurt, Carthause IV 128.

Erik Ottiss(en) II 83.

Erskine, Alex., schwed. Kriegsrat I 303.

v. Erthal, Frbr. Friedr. Carl Joseph, Kur-
fiirst u. Erzbischof vou Mainz IV 10.

Eschenburg, J. J. Ill 222.

Essen, Capuziner IV 94. — suster huys
te Ketwich IV 95. — Stift I 241. IV
108.

Esthland II 117. 120.

v. Estorff, Ernst August l 149. — Ludolf
Otto I 149.

Eua Mannen III 233.

Euert Glandorp I 279.

Ff. Iur. Ill 223.

Fabricius, Petrus II 98.

van Fechghelde, Albert, Hans, Hermen,
Johannes III 150.

Fedder, Sebastianus in Coin III 233.
Ferdinand Albrecht, Herzog von Braun-

schweig-Bevern III 126.

Feuerlin III 187.

Fiken, suster tho Derneboerch III 223.
Fleg, Rewert I 254.

Flensburg, 01. Mollerus II 35. — Naa-
man II 5. 152—162. Ill 50. 95. —
Nikolaikirchenbibl. II 152.

j

fr. Florentinus, Carthauser in Mainz I 129.

Frankfurt, J. F. Bohmer IV 117. — Dom-
bibl. IV 116 f. — Praedicatorenbibl. IV

j

116 f.

|

Frans in dat Wymervoer I 267.

! Franssens, Anna Maria III 225.

j

Freckenhorst, Stift 1 294.

Kl. Frenswegen III 101. IV 169.

Fres, Peter II 50.

Friedrich II, Konig v. Danemark 11 44.

Fridericiana, Bibliotheca IV 10. 11.

Friis (?), Jep II 110.

Frille, Egerhard II 64.

j
Fiihnen, Bauernstube U 9.

i Garlopp, Anna II 186. — Hynryck II

185. — Ludecke III 227 N. 1 — Ur-

sula II 186.

j

Geffcken, Hr. Joh., in Hamburg I 119.

121—123. 125. 127. 130.

Gent, Serrure I 272. 273. II 136.

Gerardus de Elze in Emmerich IV 68.

— (Molanus) Abbas Luceensis l 198.

Gerhard Hop IV 68. 69.

Gernrode, Stiftsbibl. Ill 261. 262.

Gert Rijken fruwe III 72.

Gertrndenberg, Kloster b. Osnaliriick I

302. 305.

Gertruydt van Angermont III 237.

Ghesken Dassels II 39.

! v. Getelen, Augustinus I 159 ff.

Gylten, Georgius, in Liibeck II 141.

Glandorp, Euert I 279.

Gliemann III 152.

v. Gneifien, Lussie I 107.

v. Gorres, Jos. IV 38. 43 f.

Goslar, Trumphius III 223.

Gossel in Schleswig II 92. 93.

Gotkens, Margrethe I 98.

Gottorp, Hetleff v. Aneuelde 111 111.

Gottorper Bibl. II 7. 13. 19. 20. 49. 64.

66. 68. 70. 71. 74. 89. 91. 92. 143.

Gottorper Ilofgerichtsarchiv II 150.

Goeze, J. Mich. I 117.

Kl. Griifrath IV 42.

Gram in Kopenhagen II 9. 58.

Grapestorp, Luckes II 97.

Grappeu, Jeronimus, de Liibeck II 133.

Grastrip, Marg. v. Schonfeld III 153 f.

Grawerock, her Johan II 67.

Greteke Telge III 24. — Wegeners I

98. 100.

Gretgen Coerneles dochter I 299.

Grondt, Gerh., consul Calcariensis IV 64.

Groningen I 216.

Groningen, J. Fr. Iteimmann I 232. 234.

II 27. 39.

v. Groote, E. I 246.

Kl. GroB-Ammensleben III 187.

Grothe, Johannes H 115.

Grote, Pawel III 250.

Grupen, Christ. Ulrich I 191.
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de Gustynsche III 181.

H. D. IV 23.

H. P. Ill 214.

Kl. Iladraersleben III 208.

Hagelberg, Carl II 133.

llagheu, fr. Joh. I 175.

Hakenschoo, Joh. IV 126.

Halberstadt, Hecht m 180. 182. 240 f.

— Kalandslade III 251. — W. Schatz
III 251. — H. Versen I 234.

Haltorf in Delstedt II 151.

Hamburg, Joh. Antonij IV 25. — Aver-
hoff'-Stiftung I 118. — Convent I 97
— 111. 315 f. — Joh. Eysius II 73.

—

Dr. J. Geffcken I 119. 121—123. 125.

127. 130. •— St. Jacobikirche I 115.

II 98. — Johanneum I 134. 135. 137.

138. 142. 143; = prisca bibl. pnblica

I 139. — Job. Hastens II 146. — v.

Kielmannsegk II 86. — Clawes Krane-
bergk n 50. — Dr. Kunhardt I 111—
115. — Lappenberg III 180. — Joh.

Moller I 146. Ill 235. — Monckeberg
III 187. — St. Petri - Kirclienbibl, I

133 f. — Rambach 11 117. — Petrus
a, Schwoll 11 31. — Wameke Winst-
mann IV 24. — Wolf I 138.

Hammachersches Lagerbneh (Osnabriick)

I 313.

Hanneke Boecksenn III 120.

Hannies, Joh., in Verden IU 225.

Hans v. Fecbghelde III 150.

Hans Knudsen II 41.

Hansen, Pastor III 205.

Happart, Phil. Guil. I 267.

v. d. Hardt, Propst H. I 190 f. 208. Ill

116. 233. IV 30.

Harrassowitz, 0., in Leipzig 1 284.

Harrings, IIauto Peter II 94.

Harsius, Joh. II 89.

Hartwicus de Bulow III 231.

Harzgerode III 251 1.

Hasak, V. I 122. 125.

Hase, Esaias II 55.

Hasse, Joh. Christian IV 24.

Hauber, E. D., in Kopenhagen II 42. Ill

185.

van Haue, Johan IV 57.

Hauemesters, Kath. I 198.

Haxthausen, Carl I 130.

Hebelingk, Wvnneke III 83.

Hecht in Halberstadt III 180. 182. 240 f.

Heiliger 1 227. 228. 230 231.

Heinrich Berentz III 233.

Heinzelmann IV 30.

Held II 91.

Helmold Rodewold I 157.

Helmstedt, Univ.-Bibl. I 190. Ill 9—94

[s. Register I : Wolfeubuttel]. 139.171.

172. 176. 178—189.
Hennenbarges, Vrsel III 82.

Henrick Alisleger IV 53.

Henricus Johannis n 123.

Hermen v. Fechghelde III 150.

Hertel, Hans Jurgen II 56.

Liefmoet van Schonenborne, wedue des

eerberen Dericks van Hetterscheyt IV
Hertogenbosch, Hulsman I 246. [99.

Hertzhorn, Pastorat II 148.

Kl. Herzebroek I 295.

v. Hetterscheyt, Liefmoet IV 99.

Heubelius, Jo. Henr. II 8.

Heuser III 152.

Hielmstierne in Kopenhagen II 44.

Hieronimus Witzendorf II 186.

Hildesheim I 193. 249 f. IV 3. 167. 179.

— P. Busch I 226. — Carthause III

217. IV 195. — St. Godehardi IV 3.

— Jesuitencollegium III 215 ff. — D.
Car. Jordan IV 11. — Liicktenhof

(= Briider d. gemeins. Lebens) III

211. IV 3. — St. Marien Magdalenen
I 193. 249. — St. Michaelis II 198.

III 211. IV 3. — Rat III 230. —
Schnarmacher IV 10. — Siiltekloster

IV 191. — Wippermann III 201. —
Stift, Frauenkloster III 87. 212.

Hilgen van den byn . . . zo Wyllemsteyn
IV 149.

Hinnerich Demker 1 171.

Hynryck Garlopp II 185.

Hinrick v. Merfeldt IV 24.

Hinryk van Twelken 111 154.

Hinricus Witzendorf II 186.

Hobla Albrektsdotter Bydelsbach II 109.

Hockedt(?), Bernhardt IV 125.

Hoffmann v. Fallersleben I 246.

Hoffmann I 229.

Hoge (Hallig), Volqu. Petraeus II 88.

Hover, Caspar II 114,

Hojer II 87. 92.

Hoker, Jan III 104.

Holscher, B. I 127. 268. 288. 293.

Hop, Gerbardus IV 68. 69.

Hornburg, Kirchenbibl. Ill 251.

ab Horst, Bernardus, in Emmerich IV 69.

Huedt (Suedt ?), Johan IV 59.

Huffman in Hertogenbosch I 246.

Hunt, LeiBbettgen IV 149.

Kl. Huysburg III 178.

J. M. HI 121.

Jan Hoker III 104.

JanBen, L. J. F., in Leiden I 247.

Jegher, Wernerus III 245.

Jep Friis (?) in Borglum II 110.

Ylsabe Reyters II 43.

Jlse III 169.

Ylsebe, Eggert Meygers husfrouue 1111.
Joachim Breyde miles II 22.

Johan, Graf v. Nassau ii. Vianen I 246.

Johann Adolf, Herzog v. Schlesv.-Holst.

-

Gottorp II 70.
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Johan Albrecht, Herzog zu Mecklenburg
j

II 179. !

Johan Graweroek II 67. — van Haue IV
57. — Munderlo I 85. — Zotemyn in

Salzdett'urt III 230.

Johannes (Joannes) Antonij IV 25. —
j

Gappius III 205. — v. Fechghelde III

150. — Grothe in regencia vnicornis I

II 115. — fr. J. Haghen I 175. — !

Hakenschoo IV 126. — Kerkener III <

172. — Klemente II 131. — Mose-
;

borch III 98. — Ras (of Koester) in

Emmerich III 237. — Seoene (?) II
j

29. — Stodis III 86.

Jobannis, Henrieus II 123. i

Johansen, Peter II 88. ;

Jordan, I). Gar., zu Hildesheim IV 11.
j

Irmina LeBhem I 267.

Iserdes, Andreas, in Emmerich IV 69.

Jnnik, Justizrat in Cleve IV 66.

Jurgen Schrader to Groppe 111 114.

Justyne Vyncken, Aebtissin auf d. Ger-
trudenbcrge I 302.

K. E. IV 191.

K. v. m. (?) II 34.

Kalkar s. Calcar.

Kail II 7 ff. 204, s. Kopenhagen, K. Bibl.

Carles, Maria II 129.

Kastens, Johan, in Hamburg II 146.

Katheriria (Katherine, Katerina, Katha-
j

ryne, Cathrvne) van Berthensleve III

175. — Hauemesters ex parte Asslep
I 198. — Krummelingh I 107. —
Ryncken in Coin III 232. — Sprea-
gers III 135. — Vann (?) I 107.

Kelp, J. I 227. 228. 230. 231. 233. 235.

Kempen (Kdrh.), St. Annenkloster II 171.

IV 97. — Standeck IV 63.

Kenkel, Ditmar I 95.

Kl. Kentrop I 287. IV 85 f.

Kerkener, Jo. Ill 172.

Kerker, J. A. Ill 120.

Kerckringk, Hiniich II 79.

v. Kesselstatt, Graf Christoph IV 3. 182
—195.

v. Kielmannsegk in Hamburg II 86.

Kinderling III 181. 187. 226.

Kindlinger I 293. IV 112.

Kirchhoff in Kopenhagen II 91. 92.

Klemente, Johannes II 131.

Klevenfeldt II 28. 46.

Dr. KloS IV 117. 118.

Klus b. Gandersheim III 10.

Kliiter, M., in Angclmodde I 289.

Knudsen, Hans 11 41.

Kochiana, Bibl. Ill 124
Kock (Coch), Job., in Oldenburg II 142.

Kofod-Ancher II 88.

Koken, M. Jo. Carolus I 117.

Koler, Mag. Joh., in Luneburg 1 159

—

165.

Kopenhagen, Kgl. Geheim-Archiv (Deut-

sche Kanzlei) II 148. — Gram II 9.

58. — E. D. Hauber II 42. Ill 185. —
Hielmstierne II 44. — Kirchhoff II 91.

92. — Reitzerus II 61. — Resenische

Bib). I 159 N. 2. II 100. 135. — Suhm
II 7. 69. 71—73. 77. 79. 84. 92. —
G. F. Tender II 38 f. 46.

Kopgen, Jo. IV 59.

Koppe, Johannes II 190.

Koester, Johannes Ras of K. HI 237.

Krabbe, Anne, thill Stiennaltt II 85.

Krafft, Prof. Dr., Gonsistorialrat in Bonn
II 198.

Krafft in Ulm IV 132.

Kramer, Maria IV 187.

j

Kramers, Anna II 40.

Kran(e)bergk, Clawes II 50.

Kratz, Dr. J. M. Ill 214. 216.

Kratzenberg, Maria Magd. I 117.

Krugerus, Antonius III 127.

Krumbeke, M. Hans 11 55.

Krummelingh, Catharina I 107.

Kuhl, Heinrich II 184.

Kunhardt, Pastor Dr. I 111— 115.

Kuppitsch II 121.

Lambertns Swarte II 62. 145.

Lambart Wytynckhoff II 171.

Langenberg I 290.

Langer in Wolfenbiittel III 187.

Langlein II 107.

Lappenberg in Hamburg III 180.

Lauenburger Regierungsarchiv II 150.

151.

Leiden, Duif Cornelis II 137. — L. J. F.

JanBen I 247.

LeiBbettgen Hunt IV 149.

LeBhem, Irmina I 267.

Lezner III 122.

Lindblom, Olavus II 141.

Lindenbruch I 134. 137— 139. — Hein-

rich I 134 [nicht Friedrich!]. — Erpold

I 135. — Joachim I 139.

LinkOping, Bibl. II 136.

Lysaebet Muntincks I 270.

Loccum, Gerardus abb. I 198

de Loppenstede, Albcrtus I 192.

Loeschcr, Val. Ernst II 135. 179.

Schl. Lowenburg I 244.

de Lubeck, Jer. Grappen II 133.

Liibeck, Georg Gyltcn II 141. — Hier.

Luneborg U 141.

Lucken Weldehusen, Junf. Ill 224.

Luckhardt, Gonradus IV 1 24 f. — Bern-

hardt (?) IV 125.

Ludecke Garlop, Burgerm v. Luneburg
III 227 N. 1.

Ludeleff Tzersteden frouwe III 227

N. 1.

S. Ludgeri vor Helmstedt I 209. HI 162.

180—182. 187. 189.
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Ludolph v. Miinchhausen I 192. Ill 250.

Ludwig Rudolf, Herzog v. Blankenburg
III 114. 116. 117.

Kl. Liine I 204.

Luneburg IV 186. — v. Collen II 69. —
Franciscanerkloster I 159. 175. — Gar-

lop II 185 f. m 227 N. 1. — Aug.
v. Getelen I 159 If. — Archiv von St.

Jokannis I 163. — Koler I 159— 165.

— St. Michaeliskloster I 147. 166. 167.

195. 220. n 1 15. — v. d. Molen I 155.

II 186. 199. Ill 152. — Conr. Rhiiden

III 122. — Sankenstede n 67. — Schne-

verding III 116 f. — Wilckens I 235.

— v. Witzendorff I 149. II 186. Ill

116.

Liineborg, Hieronimus, in Ltibeck H
141.

Luntzel III 200. 201.

Lussie van GneiBen I 107.

Luxemburg, Coll. Soc. Jesu I 267.

M. E. E. F. IV 183.

M. SWJ. Ill 165.

M. W. Ill 214.

Maastricht I 243. 251.

Machleidt, Micael IV 168.

Mader, Joachim Job. Ill 127.

Maeseyck, Regularissenkloster I 251.

MaeB, Otto II 50.

Magdeburg, Franciscaner III 250. —
Ratsschule III 249.

Mainz, Carthauser I 129 f. IV 144.

Mallincrotiana, Bibl. Ill 116.

Manderscheid, Grafl. Archiv IV 45, vgl.

49.

Mannen, Eua III 233.

Marchall I 268.

Marg(a)rete Bromse II 170. — Gotkens
I 98. — Omans III 82. — v. Schiin-

feld III 153. — Stoteroggen I 158. —
Wytynckkafes II 170.

Margretgiu I 125.

Maria Carles II 129. — Kramer IV
187.

Kl. Marialaach IV 20.

Kl. Marienberg bei Helmstedt I 218 f.

Ill 35 (?). 155. 181. 192(?).

Kl. Marienbrinck IV 84
Kl. Marienforst IV 28.

Kl. Marienrode I 200.

Kl. Marienstuhl b. Egeln I 168 f. 176.

200—204.
Kl. Marieuvreed (b. Wesel) IV 87. 88.

90. 92. 93. 97. 99. 103.

Matfeld II 84

Mathil. vaen Bel. I 267.

MatthiaB Brunsenn IV 9.

Mechtelt van Angermont III 237.

Meckiana, Bibl. II 137.

Mecklenburg, Herzogl. Haus II 179.

ex Medinck, CR. Ill 205.

Meyger, Eggert I 111.

Meyneke Sankenstede her Clawes sone in

Luneburg II 67.

Meineke, Franciscus u. Diriek III 114.

Meyres, Tibbeke I 103.

Mensingh, Elisab. IV 159.

v. Merfelt, Hinrick IV 24.

Mertens-Schaaffhausen, Sibylla IV 23.

Minden, Monast. SS. Mauricii et Simeonis
III 106.

v. d. Molen, Familie in Luneburg II 186.

199. Ill 152. — Albert I 155.

Moll, Prof. W., in Amsterdam I 242 —244.
Moller II 86. — Johannes, Domherr in

Hamburg I 146. IH 235.

Hollerus, Olaus Henricus, in Flensburg
H 35.

Mollmann II 60. 62. 92.

Monckeberg in Hamburg III 187.

Mooren, Pfarrer Dr. IV 44. 64.

Moren, J. IV 71.

Moseborch, Joannes III 98.

Muller, Fred
,
in Amsterdam I 243.

v. Miinchhausen, Hieronymus III 102. —
Ludolph 1 192. III 250.

Munderlo, Johan I 85.

Munster I 280. — Curien auf d. Domhofe
I 295. - Fraterkerren I 283. — Frauen-
kloster I 288. — Kl. Niesink I 278.
284. 285. — v. Olfers I 277. — Worm-
stall I 274.

Miinter in Liibeck II 107.

Muntinek, Katryen. H. 1 270.

Muntincks, Lysaebet I 270.

Mutzeltins, Barbara I 152.

Naaman, Ludolf Janssen, in Flensburg II

5. 152—162. Ill 50. 95.

Nassau, Grafl. Haus I 246.

Nettesheim, Friedr IV 63—65.

Neukloster b. Buxtehude 11 39 N. 1.

Neversdorp, Blobm II 94.

Nicolaus Tzerstede I 152. HI 227 N. 1.

Niemeyer, Pastor in Dedeleben III 251.

Niendorp, Ar. in N. IV 185.

Niesen, Eylard I 278.

Niesert, Pastor in Yeklen 1 286. 289.

Kl. Niesink in Munster I 278. 284. 285.

Nordlingen, Beck HI 232 N. 1.

Niinning, Jac. Herm. 1 298. 300.

Offleben, St. Dreyer III 127.

Oldenburg, Job. Kock II 142.

Oldenburgisches Haus I 91. II 82.

v. Oldendorp, Agneisclien I 263.

v. Olfers, Appellationsgericktspraes. in

Munster I 277. 286. 290.
Omans, Margareta III 82.

Oranische Bibl. in Dillenburg I 24811'.

Osnabriick, Bibl. des Diocesan-Kunst- q.

Altert.-Vereins I 314. — Dom I 304. —
Gertrudenberg 1 302. 305. — Privat-
besitz I 314. — Stttve I 301. 306.
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Osterwieck, Kaland III 251.

Kl. Oestringfelde I 91.

Otte vam Campe I 107.

Ottiss(en), Erik II 83.

Ottbo de Wendt in Aurich III 233.

Paderborn IV 3. 186, s. Brackel.

Palms Bibelsammlung III 181.

Palme Boeckeman III 126.

v. Parchentin, H. II 49.

Partz in Braunschweig III 196.

Pawel Grote III 250.

Penborg, H. B., Biirgermeister von Emden
IV 21.

PenBhard, Diederich II 179.

Perkow, Jacob, in Rostock II 80 f.

Peter Fres II 50. — Jobansen II 88. —
van Zire III 146.

Peters, Peter IV 76.

Petraeus, Yolquardus, auf Hoge 11 88.

Petrus cappellanus IV 110. — Fabricius

II 98. — a Schwoll in Hamburg II 31.

Philippus, dux II 61.

Pleifi, Hille II 81.

Plesken in Celle II 39.

Quedlinburg, Hauptkirche S. Benedicti

III 242. — Servatiusstift III 242. 249

N. 1.

R. M. IV 153.

Rambach in Hamburg H 117.

Ras, Johannes III 237.

Kl. Rastede I 88.

Ratzeburg, v. Wackerbarth I 223.

Rehfufi, Anna Catharina III 214.

Reimmann, Jac. Frid., in Groningen I 232.

234. II 27. 39.

Reyters, Ylsabe II 43.

Reitzerus, Christianus, in Kopenhagen II

61.

Resen, Jacob II 135.

Resenische Bibliothek in Kopenhagen I

159 N. 2. II 100.

Remborch Crige to Brunswv(c) III 161.

Rewert Fleg I 254.

Ribe, Minoriten II 5.

Richey, Mich. II 92. Ill 234.

Ryckel Twedorpes I 193.

Kl. Riddagshausen II 135. Ill 80. 152.

178. 185.

Riehl, C. Ill 201.

Riga, Mich. Brauer U 131. — Coll. Soc.

Jesu 11 130. 134. 135. 137.

Rygemeygers, Angnete I 99.

Ryken, Gert III 72.

Rynck, Familie, in Coin III 232.

de Rythusche I 193.

Ritter, Direktor a. D. Dr. I 199.

Ritz, Oberreg.-Rat, Aachen IV 63. 65.

Rodewold, Helmold I 157. Ill 121.

Romswinkel I 263.
Rostgaard, Frederik II 17. 61. 106.
Rostock, Jacob Perkow II 80 f.

Rhiiden, Conradus, medic. Luneburg. Ill

122 .

Rudolph August, Herzog v. Braunschweig
III 127.

Kl. Rulle I 304.

Russe, Johan II 83. 87. 95.

Sack, C. W. Ill 152. 198.

Salzdetfurt, Job. Zotemyn III 230.

v. d. Sande, Derick I 247.

Sankenstede, Meyneke II 67.

v. Schapen, Pastor Heribert, inAltkloster

H 8.

Schatz, Wilh., in Halberstadt III 251.

ScheUer, K. F. A. Ill 147. 171.

Schellers, Joannes III 227.

Schilter IV 131.

Schlegel (in Hamburg?) I 142.

Schleswig, Gossel II 92. 93.

Schleswig-Holstein, Herzogl. Haus I 134.

D 70.

Schliiter, Prof. Chr. B. I 293.

Schmidts Sammlung II 200.

Schmidt, Christ. Frid., Rektor zu Liine-

burg IV 10 mit X. 1.

Schnarmacher, Luder, in Hildesheim IV
10 .

Schneverding in Luneburg III 1 16 f.

Scholten, Dr. zu Ward IV 59.

Schoen, Phil., Domberr in Xanten IV
198.

v. Schonenborne, Liefmoet IV 99.

v. Schonfeld, Marg. Ill 153.

Schonk, Daniel II 39.

Schouten, J., in Dordrecht I 242.

Schrader, Jurgen III 114.

Schramm, Pastor in lber I 226.

Schroder II 189.

Schurer v. Waldheim II 114.

Sehiittorf, Augustinerinnen I 300. 301.
— St. Mariengarten III 225.

Schvan, Peder II 70.

v. Schwartz, Albrecht Georg II 194.

Schwartzkopf III 121.

Schwerin, Verein f. meckl. Gesch II 199.
— C. M. Wiechmann II 199.

a Schwoll, Petrus II 31.

Scoenc (?), Johannes II 29.

Scracz, Jacobus S. de Indagine III 214.

v. Seesen, Autor III 172.

Senckenberg, II. 1. B. de IV 132— 134.

137-140.
Serrure in Gent I 272. 273. II 136.

Sethe, Wirkl. Geb.-Rat in Berlin IV 37.

61. 68. 71.

Sevel U 97.

br. Severyn van Stockem in Kl. Bodeken
I 278.

Smyt, U. (Emmerich) IV 69.
Soest, Birgittenkloster H 9.

Spenrath in Xanten IV 63.
v. Spilcker, G. A. I 226.
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Sprengers, Katerina III 135.

Stackmann, Andreas 13 136.

Stale, Regierungsarchiv I 226. 228. 233.

Staler Reiehsarchiv I 303.

v. Stade, Dietrich II 8. Ill 225 N. 1.

Standeck in Kempen IV 63.

Stegholm, Graf Store II 122.

Steynn, Drewes III 210.

Steinacker III 148.

Steinburger Amtsstnbe II 149.

Kl. Steinheim IV 110.

SteynB, s. Anna III 56.

Kl. Steterburg III 13. 63. 83. 90. 189.

— mater M. Sal. Ill 90.

Stiennaltt, Anne Krabbe II 85.

v. StijteD, Cyllie II 171.

v. Stockem, Severyn I 278.

Stockhausen, Joh. Christ. IV 125.

Stockholm, Antiqvitets-CoUeg II 109. —
C. G. Bielke II 122. — Kammarkol-
legium II 117. 120.

Stodis, Joh. Ill 86.

Stolberg III 223. — Grafl. Haus III 223 ff.

Stoteroggen, Clawes III 193. — Marga-
rete I 158.

Stralsund, Nicolaikirchenbibl. II 191. 193.

v. Strombeck in Wolfenbuttel III 138.

Sture, Graf Rauwitz St. zu Stegholm und
Hrestenveieh II 122.

Stubenrauch, H. (?) II 34.

Stiive, C. J. B., in Osnabruck I 301. 306.

Suhm in Kopenhagen II 7. 69. 71—73.

77. 79. 84. 92.

Surland, Ober-Syndikus inHamburg 1 192.

Swarte, Lambertus II 62. 145.

Taleke, Klosterschwester II 188.

Telge, Greteke III 24.

Tender, C. F., Etatsrat in Kopenhagen
II 38. 46.

Thott, Graf H 7ff. 204, s. Kopenhagen,
K. Bibl.

Tybbeke Meyres I 103.

Tyleke van Twelken III 154.

Tobing, Christobal I 236. — Eerhard I

174.

Tonning, Z. v. Wolff II 93.

Troil, Uko v., Erzbischof II 136.

Tritmphius, Joh. Conr., in Goslar III 223.

Twedorpes, Ryckel I 193.

v. Twelken, Hinryk u. Tyleke III 154.

v. Tzerstede, Nicolaus I 152. — her Lu-
deleff Tz. frouwe, Brant, Dortygen Tz.

III 227 N. 1.

Uffenbach I 116. 117. 120. 124. 127—
129. 131. 137—139. 141.

Uldall II 7 ff. 204, s. Kopenhagen, K. Bibl.

Vrsel Hennenbarges HI 82.

Ursula Garloph II 186.

Utrecht, Diocese ni 225.

van Vttze, Klosterfrau III 29.

Vann(?), Catharina I 107.

Vehlen, Niesert I 286. 289.

Verden, Hannies III 225.

Versen, Hera., Domcapit. in Halberstadt
I 234.

Vyncken, Justine I 302.

Visser I 252.

Volquardus Petraeus auf Hoge II 88.

v. Wackerbarth, Ulrich Andreas Hans,
Reg.-Rat zu Ratzeburg I 223.

Kl. Wadstena II 123. 130. 135.

Ward, Dr. Scholten IV 59.

Warlich, A. R. I 226.

Warmholtz, Hofrat C. G. II 131.

Warsing, Referendar I 245.

Wegeners, Greteke I 98. 100.

Weinhagen, Nap., J. Ct. IV 64.

Weissig, Obergeriehtsrat in Wolfenbuttel
IH 146. 149.

Weldehusen, Junf. Lucken III 224.

de Wendt, Ottho III 233.

Werden IV 108.

Werdum, ehem. Archiv I 92 f.

Wemerus Jegher III 245.

Wernigerode, Zeisberg 1U 230.

Wesel, Henr. Alisleger IV 53. — A. t.

Dorth IV 45. 52. 56.

Weuer, Hanns II 141.

Wiarda, Th. D. I 215. 245.

Widlund, Andreas II 129.

Wiechmann, C. M. II 199. IH 152.

Wigert, Johannes 1 302.

Wiggert, Friedr. I 230. Ill 250.

Wilckens, Job Jacob, in Liineburg I 235.

Wildefiir, Christoph der Jiingere III 200.

Willems I 245. 270.

Wyllemsteyn, Ililgen van den Byn ... IV
149.

Wilmerding, Stadtdirektor in Braunschw.
I 225.

Wymervoer, Frans in dat W. I 267.

van Wijn I 251.

Kl. Windesheim I 240.

Wings, Dr., in Aachen IV 6.

Wynneke Hebelingk in Steterburg III 83.

Winstman, Warneke, in Hamburg IV 24.

Wippermann, Conrad, HildesheimerKanz-
ler III 201.

Wismar, Eb. Elmhoff II 189 f.

Wytyck, Beata, Elizabeth Witikes, filia

Dorotbiae Witikes I 117.

Wytynckhafes, Margrete II 170. — Barn-
hart Wytynckboff II 171.

v. Witzendorff in Liineburg I 149. Ill

116. — Hinricus II 186. — Hieronimus
U 186.

Wolf in Hamburg l 138.

Wolfenbuttel, Cramer III 191. 212. —
Rat Ehlers III 145. 165 170. — Her-
zog!. Landeshauptarchiv III 167. —
Laneer III 187. — v. Strombeck III

138. — Weissig III 146. 149.

Beiheft. 15Kgt Ges. <3. Wiss. Nachrichten. Philolog.-histor Klasse. 1913,
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v. Wolff, Zacharias, in Tunning II 1)3.

201 .

Kl. Woltingerode III 56. 62. 89. 93. 94.

164. 166. 206. IV 190.

Wormstall in Munster I 274.

Xanten, Spenrath IV 63.

Zahn, Prediger in Delitz III 180.

Zeisberg in Wernigerode III 230.

Zeppenfeld, Archivar III 214.

van Zire, Peter III 146.

Zoerbeeke, (N.), Bertolt Voesses hues-

frouwe I 310.

Zotemyn, Joh. Ill 230.

j

Zwolle, Clerckehuus 1 286.

Register III.

Schreiber (nebst ibren Orten).

A. D., soror in Kl. Steterburg.

a. v. n. IV 27.

A. W. Ill 127.

Accumensis, Hermannus I 92.

Albert Tzerstede I 152— 156.

fr. Albertus Xiggestat IV 193.

Albertus de olde, prior in den Oester-
berch I 278.

Aldegunt Clyngyn I 125.

Alheit van Bortfelde III 73.

v. Altena, Jasperus IV 193.

Andrea, Carl Theodor, in Berlin III 148.

Anna Wypperman I 127.

Antiqua Haldeslene 111 152.

Joh. Antonij, alias Pelgrimmus, Cirur-

ghus (in Hamburg) IV 25.

Antonius Mulich de Cuba IV 44.

Apellen, Joh. v. Loen II 116.

v. d. Appelle I 82.

Arnoldus de Colonia IV 112.

Amt van Vorschelen (Vorsthelen) in

Borken IV 89. 102. 104.

Auerbergh, M. J. IV 141.

Augustinus v. Getelen I 159 ff. 164. 165.

Autor v. Seesen III 172.

Baertgen Sandelin III 225 N. 1.

Beninga, Eggerik IV 21.

Kl. Bentlaghe I 85. 277 f.

p. Berent Pack I 302.

Beres, dn. Cancellarius Henricus B. co-

gnomento Ohsliger IV 53, vgl. Alisleger
Reg. II.

v. d. Berge, Elsbe I 88.

de Berlin, Crist. Cziiden IV 12; s. An-
dreae.

fr. Bernardus Swarte in Lucca (Loccum)
I 185.

v. Berthensleue, Katherine III 175.

Bese, Hinricus I 93.

Bierdemann, Jo. Jul., ausClausthal I 208.
Biorsen, Ivetel II 88.

Blidingehusen, Joh. Ill 74.

Bomhawers, Metken III 148. 173.
Bonnichsen II 186.
Borken, Amt v. Vorschelen IV 89. 102.

104.

v. Bortfelde, Alheit III 73.

Bote, Herman III 125. 241.

Brant Tzerstede I 152— 156. — (ein al-

terer) III 227 N. 1.

Buck, Gerh., von Buederick I 283.

Busche, Hermann I 184 f.

Campis, Michael I 114.

Cassel, Conradus III 246.

Charisius, Joh. Ehrenfried II 57. 192.

Kl. Cismar II 11.

Claus Tzerstede jr. I 152—156.
Clausthal, Bierdemann I 208.

Clyngyn, Aldegunt I 125.

Cliitz, Nicolaus IV 167.

Cleve, Joh. EgerweiB H 66. — Roebertt
v. Reydtt IV 109.

de Colbergh, Johannes III 209.

Coin, Johan v. Kochem I 124. — Kath.

Ryncken III 232.

Colonia, Arnoldus de IV 112.

Conradus Cassel III 246.

Cristianus Cziiden de Berlin IV 12.

Christianus in Lub. (= Liineburg?)

101 .

Cristina Hymmendorp in Liineburg U 115.

— Luttyckhus I 127.

de Cuba, Antonius Mulich IV 44.

C'ulenborch, Nic. Ill 226.

Czeruist (Zerbst) III 152.

Cziiden, Cristianus IV 12.

Kl. Dalheim, Theodoricus v. Ruremunde
IV 193.

v. Debholtz, Rodolphus I 95.

Dierkfien, Peter I 170.

Dyest, fr. Petrus II 11.

Hincklage, Joh. Klinckhamer I 304.

v. Dortb, Anton. IV 45. 52. 56 f.

v. Dumstorf, Klosterfrau 1 314.

Duuinck, Ghert I 85.

E. Ew., M(ater) 111 86.

Eberhardsklausen, Johann de Snyder IV
167. 170.

Eccard I 190. 208. 225. Ill 162.

Egerweifi, Johannes IV 66.

Eggerik Beninga IV 21.

hr. Eylart Schomaker to Bentlaghe I 278.
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Elsbe van den Berge I 88.

de Elze, Gerardus IV 68.

Emeda, Nycolaus IV 29. 31.

de Erculen (= Erkelenz?), Gerhardus
IV 42.

Eschenburg, J. J. I 86. Ill 146.

Ew., M(ater) E. Ill 86.

Freitag, Joachim II 185.

Fres, Peter II 52.

GanfJ, Petrus G. vonn Rattingen IV 23.

Garlop, Ludecke III 227.

Geert v. d. Schueren IV 59.

Geismer, Hans III 149.

Georg, medicus IV 49.

Gerardus de Elze (Emmerich) IV 68. —
Goeln IV 73. — Stralen II 65.

Gerdyk, Mete III 160.

Gerhard Buck von Buederick I 283. —
Nassauwe in Lemgo IV 137. 139.

Gerhardus de Erculen (= Erkelenz?)
IV 42.

Gherherdus Gogreue I 107.

Ghert duuinck van stat loen I 85.

v. Getelen, Augustinus I 159 ff. 164. 165.

Ghijsbertus Nerden IV 20.

Goeln, Gerardus (Erkelenz) IV 73.

Goert Rameker IV 99.

Gogreue, Gherherdus I 107.

Golten (Goiter?), Johannes III 253.

Gottingen, Ludolfus I 123.

Greifswald II 196.

Gutstadt, Petrus U 123.

H. R. Ill 233.

Haghen, fr. Johannes I 175.

de Hamborch, Johannes Meyndorf II 22.

Hamburg, Joh. Antonij IV 25. — Otto
Maefi II 50. — Jac. Schultenn I 115.

II 98.

Hampaum, Andreas H. vonn Siegelfeldt

II 69.

Hannover I 213.

Hans Reckeman I 138.

Hase, Esaias II 55.

van Haue, Johan IV 57.

Heinrich v. d. Trupe I 96. — de Wer-
denborch IV 111. — Witzendorff I

150.

Helfliger Teich, Peter DierkBen I 170.

Henninghus Neringh l 193.

Henricus Beres IV 53.

Hermannus Accumensis 1 92.

Herman Bote III 125. 241.

Hermann Busche I 184 f.

Hildesheim IV 167. — Joh. Blidinge-

husen III 74. — Ludw. Schnarmacher
IV 11.

Hymmendorp, Cristina (Cristianus ?) II

115. — Johannes II 115.

Hinricus Bese van Rozstock I 93.

Hoffmann von Fallersleben I 246.
Hop, G. IV 68.

Horkoten, castrum III 38.

Hoyer, Andr. II 96. — Caspar 0 114.
— F. H. H 114.

J. G. B. lie. I 226.

I. P. I 178.

Jacob van Stralen IV 58.

Jacobus Jacobi I 240. — Schultenn in

Hamburg I 115. II 98.

Jasperus van Altena IV 193.

Iber, P. Schramm III 171.

Ilze, Mutter einer furstl. Dame III 243 f.

Johan v. Haue IV 57. — Henries soen
di Wachter I 286. — broder J. van
Kochem zo den Olyuen bynnen Collen
I 124. — fr. J. van Loen to Apellen
II 116. — J. v. d. Molen in Liineburg
II 199. — van Segen II 119. — de
Snyder in Eberhardsklausen IV 167.
170. — Statwech aus d. Poppendiek
III 202. — Turk IV 56. 59.

Johannes Antonij in Hamburg IV 25. —
Blidingehusen in Hildesheim III 74. —
de Colbergh III 209. — EgerweiB Cli-

uensis IV 66. — Golten in 253. — fr.

J. Haghen I 175. — Ilimmendorpp in

Liineburg II 115. — Meyndorp deHam-
borch in Lutkentunderen H 22. —
Noeteman III 254. — Petersen, Pastor
tho Oldenbol II 89. — Tomppelinck
III 162.— Tzellis HI 170. — fr. J. Vinke
IV 193 f. — Wildruden in castro Wul-
ueBborgh.

Johanna de Schild IV 131.

Johansen, Peter II 88.

Jon Tyes II 87 f.

K. Moringhes, soror in Steterburg III 90.

Kamperbeke, Michel II 77.

Kastens, Johan II 146.

Katherine van Berthensleue III 175. —
Kateryna Konynges (= Regis) in Ken-
trop IV 85. — Katherina Ryneken in

Coin III 232.

Kelp, J. I 229—231. 233.

Kl. Kentrop, Kat. Konynges IV 85.

Kerckringk, Hinrich II 79.

Ketel Biiirsen II 88.

Klesen, Tibbeke I 103.

Klinckhamer, Job., Schulm. zu Dincklage
l 304. — Gustos z. Voerden HI 129.

Koch, Laurens IV 28.

Kochem, Johan v. I 124.

Konynges, Kateryna IV 85.

Kopenhagen II 103.

Koster, ord. min. I 294.

Kristina, in Kl. Woltingerode III 62.

Krohn I 121.

Krumbeke, M. Hans II 55 f.

Lambertus Swarten II 62. 145.

Laurens Koch IV 28.

Lemgo, Gerhard Nassauwe IV 137—139.
Leipzig IV 12.
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Leo de Ratingen I 110.

Loccum, Bemardus Swarte I 185.

v. Loen, Joh. II 116.

Louwermann, Joh. IV 58. 74.

Liibeck II 172.

Ludecke Garlop, Riirgermeister in Liine-
burg III 227 N. 1. [11.

Luderus Schnarmacher in Hildesheim IV
Ludolfus Gottingen I 123. — Naaman

II 152—162. — Ludoiphus de Schulen-
borch I 167.

Liineburg, Garlop III 227 N. 1. — Cri-

stina u. Joh. Hymmendorp II 115. —
St. Micbaelis II 115. — Joh. v. d. Mo-
len II 199.

Lutkentunderen, Joh. Meyndorp II 22.

Luttyckhus, Cristina I 127.

M. A. Ill 203.

M. Sal. Ill 62 f.

Mader, Joach. Joh. Ill 128.

Marienvelde I 276.

Maefi, Otto, in Hamburg II 50.

Meder, Andreas, typographus II 192.
Meier, Johannes I 96.

Meyndorp, Johannes II 22.

Meineke, Franciscus III 114.
Mete Gerdyk III 160.

Metken Bomhawers III 148. 173.

fr. Michael Campis, professns in Sege-
berghe I 114.

van MyI, Walter Claessen II 44.

v. d. Molen, Johan II 199.

v. d. Moelen, Petrus I 217.
Moringhes, soror K. Ill 90.

Mulich, Antonius M. de Cuba IV 44.
Miinstereifel IV 143.

Naaman, Lud. II 152— 162.

Nassauwe, Gerhard IV 137—139.
Nerden, Ghysbertus IV 20.

Neringh, Henningus I 193.
Nicolaus Cliitz de Saraponte IV 167. —

Culenborcb III 226. — Emeda IV 29.

31. — Tzerstede I 152—156. Ill 102.
227 N. 1.

Niggestat, fr. Albertus IV 193.

Noeteman, Johannes III 254.
Noodt, J. F., in Schleswig II 93.

Odenbol, J. Petersen II 89.

Olsliger s. Beres.

Oesterberch, Albertus prior in d. I 278.
Pack, p. Berent I 302.
Pelgrimmus s. Antonij.
Perkow, Jacob, in Rostock II 80 f.

Peter DierkBen am Helfiiger Teich I 170.— Fres II 52. — Johansen II 88. —
van Zire III 146.

Petersen, Joh. II 89.
fr. Petrus Dyest in Cismar II II. — Pe-

trus GanB de Ratingen IV 23. — Gut-
stadt de terra Prusie II 123. — ran
der Moelen 217.

Pluynsch, Thilmann IV 143.

Polanus, Johan Petter, Chyrurgus II 151.

Prawest, Wilh. II 33.

Pruzenlant I 192 ;
de terra Prusie II 123.

Rameker, Goert IV 99.

de Ratingen, Leo I 1 10 — Petrus GanB
IV 23.

Reckeman, Hans I 138.

Regis, Kateryna IV 85.

v. Reydtt, Roebertt IV 109.

Reimmann, Jac. Frid. I 232.

Reinboth, Fridr. Ad. II 62 f. 92. 96. 151.

Renghers, Zeyno I 277 f.

Richey, Michael II 73.

Ryncken, Katherina III 232.

Roebertt van Reydtt, borger binnen Cleve
IV 109.

Rodewold, Belmold III 121.

Rodolphus a Debholtz I 95.

Rolandus a Waldenburgh cognomento
Schenckernn IV 133.

Rostock, Hinricus Bese I 93. — Jac.

Perkow II 80 f.

v. Ruremunde, Theodericus IV 193.

Russe, Johan II 95 f.

Sal, M. Ill 62 f.

Sandelin, Baertgen III 225.
de Saraponte, Nic. Clutz IV 167.

Saxe, Peter II 85 f.

Scheffer, Adam I 296.

Scheller, Karl F. A. Ill 171. 197. 222
Schenckernn s. Rolandus.
de Schild, Johanna IV 131.

Schleswig, Noodt II 93.

Schnarmacher, Luderus (per me, filium

et generum meum) IV 11.

Schnobel, Cantor II 79.

Schomaker, br. Eylard (= Niesen?) I

278.

Schoenemann, Otto III 197.

Schramm, Pastor in Iber III 171.

de Schulenborch, Ludoiphus I 167.

Schultenn, Jacobus I 115. II 98.
v. d. Schueren, Geert III 207 f. IV 59.

Sehwartzkopf III 121.

Scracz, Jac, de Indagine III 214.

scribere, der arme s. von Pruzenlant I

192.

v. Seesen, Autor III 172.

Segebergh, Michael Campis I 114.
v. Segen, Johan II 119.

de Siegelfeldt, Andr. Hampaum II 69.

de Snyder, Johann IV 167. 170.

Springer, Eilert I 87. 88. 92.

Statius Tzerstede I 152—156.
Statioen, Ghert Duuink I 85.

Statwech, Johan III 202.

Steynfe), Broyder III 29.

Kl. Steterburg, A. D. Ill 90. — K. Mo-
ringhes III 90. — M. Sal. Ill 62 f. —
T. H. Ill 90.
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Stralen. Gerardus II 65.

van Stralen, Jacob 17 58.

Swarte, Bernardus, in Loccum I 185.

Swarten, Lambertus II 62. 145.

T. H. in Kl. Steterbnrg III 90.

Tesinge Cloester II 39.

Theodericus van Ruremunde, Laienbru-

der in Dallieim 17 193.

Tibbeke Kiesen I 103.

Tyes, Jon II 87 f.

Thilmann Pluynsch in Miinstereifel 17
143.

Tymon(is) III 244.

Tomppelinck, Johannes III 162.

v. d. Trupe, Heinrich I 96.

Turk, Johann 17 56. 59.

Tzellis, Johannes III 170.

v. Tzerstede, Nicolaus, Statius, Brand,

Claus, Albert I 152—156. — Claus III

102. — Brant (Nicolaus) III 227 N. 1,

Vinke, fr. Jobannes 17 193 f.

Yoerden, Joh. Klinckhamer III 129.

v. Vorschelen (7orstbelen), Amt 17 89.

102. 104.

Vrigdach I 169.

die Wachter, Johan Henries I 286.

a Waldenburgh, Rolandus IV 133.

Walter Claessen van Myl II 44.

Wassenberch, Joh. I 299.

de Werdenborch, Heinrich 17 111.

Wiechmann, C. M. II 186 f. 189. 199.

Ill 152.

Wildruden, Joh. II 115.

Wypperman, Anna I 127.

Witzendorff, Heinrich I 150.

Kl. Woltingerode in 62. 89. 93. 164.

166. — Kristina III 62.

Wordenhoff, Nicolaus II 185.

Schl. WulueBborgh II 115.

fr. Zeyno Renghers to Bentlaghe l 277 f.

Zerbst 1H 152.

van Zire, Peter III 146.

Register iV.

Sachregister.

Aachen, Bruderschaft IV 9. — Schoffen-

spriiche IV 55. — Stadtrecht IV 61.

ABC-Liedcr s. Lieder, geistl.

Abcdarium s. Rechtsbiicher, alphab.

Abcdarius, lat.-nd. IV 20.

Abel, Caspar, nd. Gedichte II 187.

Abendmahl, Decret iiber d. I 223 f.

Abendmahlsandachten I 113. 121. II

27(e). 32. 132. 174. Ill 23. 43. 51.

55. 93. 128. 129. 170. 206. 253. IV 8.

149. 156 f. 158. 191. — lat.-nd. Ill 109.

129. — Von 12 Fruchten IV 8. Ill 18.

Abendmahlsbetrachtungen (lehrhafte) I

260 (19). II 19. 155. 158. in 17.

112. IV 18.

Abendmahlsbiichlein III 197.

Abendmahlsgebete I 98. 99. 100. 102.

103. 128. 178. 269. 284. II 39. 41.

126. 137. Ill 32. 83. 112. 128. 131.

137. 160. 161. 253. 257. 260. IV 7.

23. 137. 151. 159. 185; s. Reimgebete.
Abendmablsordnung II 94.

AblaB I 223 f. 278 f. II 11. Ill 33. —
der heiligen FuBstapfen Jesu Christi

III 75. — der hi. Statten in Jerusalem

IV ioi. — in Rom I 277. Ill 210.

220. — -briefe I 250. gebete IV
188; gereimt I 308. — -zettel I 238.

Acht vnde wyse s. Tugendlehren.

Acht Sachen, weswegen dem Mensehen
]

die Gnade des hi. Geistes entzogen w. 1

III 49.

Achtersprache, Van I 133.

Achtzebn Pnnkte f. e. geistl. Leben I 132-

Adam, Pastor in Kerpen IV 113.

AderlaBregeln III 107. IV 159. 189.

Adolph Clarenbach II 94. 146.

Adolphs, Joh. s. Neocorus.
Adventsandachten III 160. gebete IV

192. — -predigten I 182. 237.
Aegidius, de urina u. de pulsibus 11 117.

Aesop, Gerbards v. Minden III 153. —
Magdeburger III 250. — Steinhowels
(Druek) III 184. 188.

Affscheidonge s. Passio Christi.

St. Agate, Reimgebet III 59.

Agena, Intel, von Upgant I 83.

St. Agnes, Horen IV 8. — Reimgebete III

70. 156.

Agnus dei Germanicum I 203. — Reim-
gebet uber das A d. II 11.

Agrippa (Arzt) II 56. — von Nettesheim,
de occulta philosopbia I 143. — Briefe

Agyptische Tage II 57. (I 144.

Akkers I 172.

d’Alba, Due II 187.

Alhanus, Liber Ai. in proverbiis II 114
N. 1.

Alberus, Erasmus, Oft men den papisten
. . . ock in Middeldingen wyken schal I

.164.

Albrecht v. Eyb, Van den eebten staete

(Druek) IH 186.

Albrecht, bruder A. der brediger bischof
I 132. 133. II 31. Ill 82. IV 40.

136. 175.
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Alcliymistiseh - med. Tractate I 143. II

150 f. IV 25 f
. ;

s. Johann y. Padua.
St. Aldegunt, Leben I 124.

Alet, Guido v. I 246. 251. 261. II 20.

IV 40. 167.

Alexander de Villa Dei, Doctrinale III

13. 150—152. IV 20; s. Vocabulare.
St. Alexius, Leben III 260. IV 62. —

Reimgebete III 60.

Alfoncius, Leben des bl. Antonius IV 95.

Aliareius, ad s. Paulum Lipcensem, Pre-

digtdispositionen III 150.

Allegorien : Baum der geistl. Innigkeit I

106. Ill 55. — Tractat v. d. Berei-

tung d. Herzens z. Christo III 31. 35.

158. II 175, cf. I 258. — Belt des I

bl. Geistes I 133. — 5 geistl. Blumen
j

I 133. — 8 geistl. Brode III 51. —
gestl. Brutlai lit I 106. — 7 Gaben des
hi. Geistes III 18 f. 39. — Garten

|

Christi I 166. II 174. Ill 58; vgl.
j

Passionsandachten. — Geistl. Harfe I

98. 258. Ill 86. — Geistl. Jagd I 132.
— 12 geistl. Jungfrauen I 102. Ill

30. 53. 157. — 15 Kammern I 206.
— Geistl. Kloster I 305. II 194 N. 1.

IV 16, gereimt 1 101. Ill 56. —
Geistl. Koste III 128. — Goldene Krone
Christi IV 124. — Lectulus uoster flo-

ridus I 133. — Geistl. Palmbaum I

101 1'. 205. 241. II 164. Ill 54. 196;
Predigt daridier III 44. — 5 geistl.

|

Scblosser I 241. — Selbharts regel I

132. — Geistl. Spinnstube III 34 (ge-

reimt). — Geistl. Wanderung III 69.

128. 135. 148. — 7 geistl. Zithern,
lat.-nd. Ill 91. 109; cf. 165.

Alleluya-lecgynge IV 189.

Almanach vnd Practica des Petrus Capi-
teyn II 61. — Mainz III 237 (Druck).

Alphabet eines munchs yn der schulen
Christy (aus der Imitatio) I 288

Alten 24, Gebete z. d. Ill 164. IV 13.

— des Otto v. Passau III 238.
Altenberg, Abtei IV 73.

Altenbruch IV 9.

Altfriesisches I 83. 88. 92. 194.

Altsachsisehes IV 108.

Altvater s. Cassianus.

Altvaterleben s. Vitas patrum.
St. Ambrosius: Abendmahlsgebet IV 189.— Passionsgebet IV 190. — Rede v. d.

hoghelauedenjunefrouwenmarien 1 112.— Reimgebet III 60. — Einzelne Aus-
spriiche IV 18.

Amicus u. Amelius I 206.
Ammelya, Herzogin zu Cleve IV 118.
De amore diuino et bumano I 277.
Amsdorf, Nic. v., christlike vorbetracb-

tinge f. d. Vaterunser II 42.
Anacletus, Sendbrief II 158.

Ancelmus : Acht Stucke die Gott aller-

begerlichst sind II 176. — Ars mori-

endi III 53. — Kleinere Ausspruehe
III 28. IV 108. 174. — Fragen vom
Leiden Christi (Gedieht) I 85. II 28.

Ill 222. 254—256 (mit dramat. Pro-

log). 258; Anselmus boich IV 200;
hd. Ill 249 ;

Prosa II 200. Ill 23. -
Geistlike kosynghe myt Jhesu 1 112.

— Een gulden euangelijs Speigel van
der gotliken leiften I 284. — Stimulus

amoris, iibersetzt von F. J. H. (= frater

Job. Holtmans?) IV 27.

Andachten (ohne nahere Bez.) 1 268.

Ill 20. 245. IV 190 u. 6.: lat.-nd.

Ill 29. 56. 87. 89. 93. 207. 245. Vgl.

Marienandachten, Passionsandachten,
Reimandarhten. — Andacht a. d. Ant-
litz Christi III 48. — a. d. Leben
Christi in fortlaufendem Dankgebet
III 81. — Leben u. Leiden Christi I

279. Ill 34. — Zukunft Christi III 49.

— z. hi. Dreifaltigkeit III 32. — liber

d Avemaria III 31. 158. — auf ver-

schiedene Festtage des Jabres (lat.-nd.)

Ill 167. — in vigilia u. in die dedi-

cacioni8, lat.-nd. Ill 87. — lat. u. lat.-

nd. a. d. Fest d. Deposition III 165.

166. — auf Stillen Freitag III 22. —
f. d. Zeit v. Himmelfahrt b z. Passion
III 83. — f. d. canonischen Gebets-

stunden d. Tagen III 94. — fiir die

"Wochentage I 205. Ill 29. — a. St.

Anna I 112. HI 27. 65. 72. 89. —
St. Franciscus III 48. — St. Johannes
III 170 (lat.-nd.) — Maria Magdalena
IV 16. — Simon u. Judas III 82. —
Andacht beg. : Blif leue here by my
III 43. 64. 82. 253. — beg.: Des
sunnauendes in der schemeringhe III

Andachtsbiicber s. Gebetbiicher. [42. 160.

Andere Land I 270. IV 188.

St. Andreas, Leben III 136. — Reimge-
bete III 61. 72. 78. — A. von Hispanien,
Gemeine Beichte IV 31.

Angelsachsisches H 63.

St. Anna, Exempla III 243. — Mirakel
III 65. — Reimandachten III 37. 50.
— Rosenkranz n 36. Ill 161. IV 23.

102; s. Gebete. Reimgebete,
Anna vanden broke monialis IV 186. —
Ovena Hoyers, Lieder u. Gedichte II

1 14. — v. Ascheberg, Aebtissin v. Herze-
broek, Briefe I 295.

Annalen s. Chroniken. Petreus.
Annales Ryenses I 135.

Anselmus s. Ancelmus.
Ansprachen s. Predigten. [129. n 21.

Anstands- u. Sittenregeln fiir Nonnen I

Antichrist, Geschichte d. Ill 210; ge-
reimt IV 171 f.
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Antidotarius anime (Druck) III 173.

Antigameratus (anthere gameratus) III

151.

Antiphonen II 173. 184. — des Advents
I 128. — der Heiligentage IV 22. —
St. Benedictus III 168. — St. Egidius
III 168.

St. Antonins, Leben III 136. IV 95. 134.
— Reimgebete I 251. 311. Ill 59. 67.

81. 90.

Antwerpen, Drucke I 276. II 136. —
Hansische Privilegien IV 56.

Anweisung zum Kirchengebete II 59.

Apokalypse, Erklarung I 119. — gereimt
I 169. Ill 10. IV 3. 171. 175 f.

v. Apolda, Dietrich. II 122 f. IV 143.

St. Apollonia, Leben I 124. — Reimge-
bete III 59. 68.

Apostolieum I 236.

Apotheker-GeseUenprobe IV 26.

v. d. Appelle I 82.

Appingedam, Buerbreef I 83.

Arat III 171.

v. Arberg, Peter II 198. Ill 38 X. 1.

IV 180.

Argenis IV 63.

Aristoteles, Brief an Alexander II 51.

Auszug daraus III 112.

Armut, Von geistl. A. (Gedicht) IV 40.

Arnbeim, Stadtreeht IV 50.

Arnold v. Bevergerne. Aliinstersche Chro-
nik I 83. 290. 298. 299. 300. — Do-
neldey I 194. 235.

Arnoldus de Catalano, Liber de regimine
sanitatis II 117. — de Hard', Itinera-

rium in terram sanctam IV 23. 133.

167.

Arnout vander Niethaghen II 132.

Arnt Buschmanns Mirakel I 84. II 20.

198. IV 5. 200. 201. — v. Tongeren
I 266.

Arnult v. Mumpelyr IV 117.

Ars inoriendi I 108. 279. Ill 14. 39. 49.

58. 82. 92. 97. 98. 241. IV 161. 171;
gereimt I 161. Ill 103 N. 1. 107.
— Ancelmus III 53. — 5 Bekoringe
III 58. — Suso IV 137. — Vorsmak
III 21. 97. — s. Engelkusen. Testa-
ment.

Arstedie wedder de sunde der tunghen
I 169.

De arte memorativa II 114 N. 1.

Artikel des christl. Glaubens II 198. —
Drei, zum tagl. (Jeberdenken IV 185.

— Die 100 A. s. Passionsandachten.

Arzneibiicher I 141—143. 194. 239. 241.

294. 314. II 50. 52—54. 56. 58. 60.

103. 104. 117—119. 132. 150. 187. 195.

Ill 13. 44. 109. 145. 176. 179. 196.

221. IV 126. 158. — Haunoversckes
I 194. 235. — Rostocker II 187. —

|

Utrechter I 241. — Wolfenbiittler III

98. — Veltbok II 53. — Kinderbok II

53. — Drucke H 120. 141. Ill 176.

179.

Arzneipflanzen s. Pflanzenverzeichnisse.
Arzt, Vier Gestalten des Arztes (gereimt)

III 176.

Aerzte II 56.

v. Ascheberg, Anna I 295.

Asketik s. auch Mystik.
Asketische Tractate, groBere Sammlungen

I 128 f. 314. II 102. 163 ff. IV 41.—
kleinere Stucke I 125. 126. 206. 270.

307. 314. II 26. 63. 139. 191. Ill 244.
ABpell IV 66. — Koesen-guider im Amt

A. IV 52.

Astrologisches I 143— 145. II 14. 57.

IV 112 f. 200.

Astronomisches I 142. 145. Ill 146. IV
113.

Auferstehung, gereimt IV 172. 176. —
Van der vpstandinge I 257.

Auctoritates I 125. 129. 168. 205. 270.
II 22. Ill 82. 168. IV 34. 157. 187.

— gereimt II 43. 167 f. Ill 28. 118f.

Augsburg, Drucke I 123. [IV 157.

Augustiner, Generalkapitel 1443 IV 145.

Augustinerregel I 264. 284. 288. Ill 39.

IV 29. 42 f. 60. 128. 145. 188. 199.
— Erlauterung I 264. — Exposicio
Eustacbii IV 112.

St. Augustinus, Scbriften, lat. II 173. —
Corpus kleinerer mystisch-asketischer
Tractate, zumeist aus Augustin I 254.
II 21. Ill 248. — Uber das Abend-
mahl IV 166. — Antiphonen u. Ver-
sikel I 127. — Einzelne Ausspruche
I 101. 125. 207. 262. II 26 f. [= 168.

IV 28], 31. 32. 43. 139. 169. Ill 28.

42. IV 156. 157. 174; gereimt IV
194. — Betrachtungen 1 128. Ill

175. — Bok der ynnegen danken I 255.
II 21. Ill 248. — Bok der samytticheit
I 255. II 21. Ill 248. — Der engele
beth I 114 f. — Epistola ad Cirillum

I 86. vgl. JobaDn v. Olmiilz. — Ge-
bete IV 190. — Gebete an St. Aug.
IV 16. — Handbueh (Manuale) I 104.

114. 128. IV 27. 131. 168. — He-
melike gkebet III 46. — Leben IV
97. 128. — Dre nutte lere II 31. —
Loffsprokevandemhemmelryke III 175.— Psalter I 113. 182. Ill 57. 70. 213.
245. — De quantitate animae IV 170.
— Reimgebete an A. Ill 61. — Ser-
nione III 35. IV 99. — Soliloquium
IV 27. — 5 Worte I 103.

Augustinus Dacius Sienensis II 115.

Auserkorenen Gottes, Wie man die A. G.
erkennen kann IV 35.

St. Autor, Gebete III 164. 168. — Reim-
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gebet I 209. 218. 224. Ill 68. 168. I

— Leben I 217. 224. Ill 195.

Avemaria II 139. — Andachten fiber d.

A. Ill 31. 158. — Erklarung I 279.
III 83.

Aventetent, Aventzrede s. Passio Christi.

Bandtschow, Joh. II 189.

St. Barbara, Horen IV 8. — Leben III

24. IV 62; gereimt III 183. 217. IV
201. — Reimgebete I 251. Ill 26. 156.

Bardowiek IV 139. — Protest. Missalia
I 203. — Etwes van B. s. Chroniken
Lfineburg Jfingere Bromeschronik.

Barlaam, Leben IV 62. 99.

St. Barnabas, Reimgebet III 60.

Barth, Drucke IV 162.

Bartoldus Hammenstedde de GanderBem,
Predigtdispositionen III 150.

St. Bartholomeus, Reimgebete III 61. 72.
i

80. — Mag.B., Practica I 142. 143. II

50. 104. IV 117. 158. — de Bene-
uento, Kraft vnde doghede der branden
watere II 141.

Bartolus, Van Heertekenn vnd wapenen
I 154. - lat. II 101.

Basel, Drucke H 141. HI 219. IV 162.
Bauer, Notar I 128.

Bauernregeln III 174. IV 200.
Baum s. Allegorien. — des Lebens, ge-

reimt IV 172. 176.

Baumann, P., Catalogus Praefectorum . .

.

des ostl. Dithmarschen II 94.

Becker, P., Zerbster Chronik III 251. —
Bericht fiber die Fehde d. Stadt Magde-
burg III 251.

Beda, Homilie as. IV 108. — 7 Worte
Bedeboek s. Gebetbficher. [IV 150.
Beedebock (Druck) U 42.

Bedenken vnd Confession der Prediger
in Jeverlandt wider das Interim I 92.

Bedudinge, geistl., der hilgen 5 feste v.

1. beren HI 15, vgl. Festbok. Weder-
gang. — s. MeBerklarung.

Beginchen von Paris (gereimt) I 100
IV 201.

Behem, Lazarus B. van Sultzbacb, Pro-
gnostik IV 113.

Behr a Lahr, Historia rerum Julio-Mon-
tensium IV 112.

Beichte 1 126. II 186. Ill 99. 192. IV 159.
— gemenebicht II 58. Ill 88. 213.—
nach d. Katechismus III 99. IV 164.
— protestant. I 145. — Der Confiteor
in duytzscben IV 149. — Beichtbe-
kenntnis II 197. Ill 210. — Beicht-
formfilar I 111. 11 25. — Beiehtbe-
trachtungen II 32. 175. — Beicbtgebete

j

II 35. 39. 40. IV 7. — Abhandlung i

fiber die B. I 126. 255 f. Ill 16. IV !

142. — Beichtspiegel III 22. 33 (11). I

97. 98. IV 153 f. 168. 177. — aus !

dem Kl. Seelentrost II 166. III 11.

— as. IV 108. — des Andreas von
Hispanien IV 31.

Beispiele s. Grammatisches.
Bekoringe, Van der I 262 (26). IV 155.

— 5 bekoringe des Sterbenden III 58.

Belagerungswesen, Lehrgedicht fiber II

Belial (Druck) III 263. [101 f.

Benedicite, das U 138.

Benedictiones s. Segen.
Benedictinerregel

,
Erklarungen I 180.

III 100; St. Bernhards II 130. —
Sermon fiber d. Ill 56.

St. Benedictus, Gebete IV 185. — Ge-
zeiten IV 8. — Leben d. hi. B. von
Nursia u. d. hi. Manner and Frauen
seines Ordens I 305. II 195. Ill 55.

— Van den lone s. Benedicti vnd syner

|

kyndere I 305. — Van den billigen

yunferen des ordens S. Benedicti I

305 f. — Rosenkranz IV 185.

Beninga, Eggerik, Ostfriesische Chronik
I 82. 135. 315. IV 21. — Sicke, Chro-
nik der vreescher landen I 87. 315.

II 64 f. IV 132.

Benninge s. Beninga.
Bentheim IV 56.

Berckmann, Stralsund. Chronik II 192.
Berdrem Xanten, Van der heligen eering
IV 197.

Bereitung des Herzens s. Allegorien.

Berg, Herzogt. IV 56.

v. d. Berghe, Jan, ’t kaetsspell ghemo-
raliseert II 60.

ten Berge en Bylant, Joncher IV 66.

Bergen, Hansisches Kontor II 3. — Hof-
nagel II 97. — s. Lauritsson. Nor-
dische Sau.

Berpredigt (lat.) II 130.

Berichte, Hist. : Braunschweig, Von Hol-
landes Regimente III 148. — Coin 1481
IV 23. 153. — 1513 IV 23. 182. —
Erdbeben zu Constantinopel 1509 I 208.
— Danemark : Bericht fiber den 7 jahr.

Krieg zw. D. u. Schweden II 85. — Ev-
oberg. Dithmarschens 1559 II 85. 96.

— Hamburg: Einzug des Konigs von
Danemark II 147. — Langenbeke 1 146;
s. Kempe. — Hildesheimcr Stiftsfehde

I 229. 231. 309. Ill 201. — Eroberung
von Iburg I 280 f. — Einfubr. d. Re-
formation in Lfibeck II 78. — Magde-
burg, P. Becker III 251. — Munster
I 297. — Hans. Gesandtschaft n. RuB-
land II 189. — Sterneberg II 12. 189.
— Nighe gbeschichte van den Thurken
vnde cristen (Druck) III 198. — Wer-
dum I 92,

St. Bemardinus, Gebet vom sfiBen Namen
Jesu IV 189.

St. Bernhard, auentbedeken I 112.
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St. Bernhard, Einzelne Ausspruche I

101. 125. 133. 205. Ill 63. 70. 88.

IV 28. 35. 157. 187. — Tractat v. d.

Barmherzigkeit III 33. — Beklaghinge

iiber Christi Leiden I 182. II 38 ;
lat.

gereimt III 111. — Auslegnng der Bene-

dictinerregel II 130. — Betrachtinghe

I 113.— VanSanteB. consciencie I 276.

316. — Contemplacio IV 33 f. 135. —
Dulciloqnium de infancia J. Christi

(lat.) Ill 111. — 16 Friichte der Be-

trachtung von Christi Passion IV 17.

— Gebet II 144. — Gebet vom Leiden
Christi II 175. — Jesns dulcis memo-
ria I 309; lat. Ill 111. — U. L.

Frauen Krone II 36. — Lehre wo eyn
jewelick man syn huB regeren schal

(Druck) III 184. 263. — Lebre an e.

Jungfrau III 30. 53. 158. — Mantel

(= Mariengebete) III 75. 108. —
Von 16 Nutzen der Uebung in der

Marter Christi III 82. — De planctu

mundi (lat.) I 192. — Predigten II 10

N. 1. IV 86. Sermones in Cantica

IV 86. Sermonen auf d. 90. Psalm
IV 86. — Prekel der mynnen IV 131.

— Psalter auf d. Leiden Christi I 1 12.

113. IV 34. — Psalter ULFr. Ill 10S,

s. Marienandachten. — 8 Verse aus d.

Psalter II 36. 184. Ill 64. IV 34. 151.

— Schole der hemmelscben ouinge I

254 f. II 21. Ill 51. 57. 248. — Eyn
sproke Bernherdi III 70. — Testament
I 125. Ill 52. 57. 82. — Dat innighe

wenent (Passionsandacht) III 84. —
Von verlorener Zeit IV 35. 145.

St. Bemward, Leben III 122. — Reimge-
Bertold, broder 1 133. [bete III 28. 61. 81.

Besehreibung der Fiirsten, Grafen etc.,

die zur Konigswahl Maximilians er-

schienen w. (Druck) III 186. — der

7 Hauptkirchen Roms II 178. Ill 226.

Beschworungsformeln II 57. 59.

Bethlehem, Her, Besehreibung des hi.

Landes (auch als Passionsandacht) I

308. Ill 22. 74. 214. IV 17.

Betracbtungen s. Andachten. — u. Ge-
bete f. d. Sonn- u. Feiertage des Kir-

chenjahrs s. Kirchengebete. — iiber

Selbst- u. Weltverleugnung I 100.

Betrubnisse s. Marienandachten. Marien-
gedichte. Klagen U. H.

Bett des bl. Geistes I 133.

Betuwe, Landrechte IV 65 f.

de Bevergerne, Arnold, Miinstersche Chro-

nik I 83. 290. 298—300.
Bewahrung der inneren Reinheit III 16.

— der Zunge III 31. 159.

Bewys wt dem hilgen Euangelio dat Got
wil belonen fasten, beden vnd almissen

geuen (Lehrgedicht) H 161.

Kgl. Ges. d. Wiss, Nachrichten. Philolog.-hii

Bibeldrucke, Coiner II 121. 134. HI 184.

199. 214. 237. 249. IV 163. — Halber-

stadter I 315. Ill 217. 238. IV 145.

162.— Liibecker 1 247. H 121. 134. m
181. 217. 238. IV 163. — nld. I 294
(Altes Test.). — Lutherische nd. 1.

Ausg. 1 247. IV 164; spatere III 219.

Bibeliibersetzungen (hsl.) 1 286. IV 168;
s. Biblische Geschichten. — H. Eraser
(Abschrift d. Vorrede) I 162. II 33.

Biblia Pauperum, Fragment n 9.

Biblische Gedichte, Altes Testament III

137. — Brucbstucke aus Esdras und
Jesaias (md.) Ill 199.

Biblische Geschichten des Alten Testa-

ments I 184 (Loccumer Erzahlungen).
II 9f. 101. 166 f. — a. d. 5 Buchern
Moses n. d. Buche d. Richter I 201.

II 171. — Bucher der Konige I 85.

— Nye Ee HI 12.

Bichtboeck, Der Monsterschen Ketzers
Bielefeld, Urkunde III 83. [I 296.

Bieaenbuch des Thomas Cantimpratensis
I 249. H 49. IV 174.

Bild eines mystischen Spiegels I 243.

Bilder mit Spruchversen III 107.

Bilderhandschriften, Leben Jesu I 199.

II 45. — Passion III 170. 246 f. IV
191. — sonstige I 232 f. II 13— 17.

18 f. Ill 117. 201 f.

Bilderverehrung II 19.

Billia v. d. Loe IV 197.

St. Birgitta, Die 40 Cellen (Fastenandacht)
IV 16. - Gebete an B. Ill 163. —
Leben I 105. Ill 65. 93. — Marien-
brevier f. d. Schwestern des Salvator-
ordens II 105. — Offenbarungen zu
der Regel des Salvatorordens IV 29.
— Passio Christi H 117. IV 103. —
Die 15 Gebete (Paternoster) zur Passion
III 64. 163 (?). IV 160. 184. 190. —
Revelaciones II 9. 117. Ausziige I 102.

106. Passionserzahlung daraus III 48.

82. 176. Drucke III 181. 236. IV
119. 120. — Reimgebete zu B. III 27.

70. 93.

Byspel, wu vnstede sy der werlde leuen
(gereimt) I 213 f.

Bifilick (= Bislich, b. Wesel), Deichord-
nung IV 53.

Blarenborg, Goslarsche Reimchronik III

221 .

St. Blasius, Leben IV 62. — Gebete H
170.

Bleckenstedt III 172.

Blomen, Van den, geistl. Tractat I 115;
allegorisch I 133.

Blutsegen I 142. Ill 44.

Blutsturzungen s. Passionsandachten.
Boccatius, Hystoria Sigismunde III 185.

Bock (boek, bok) s. Buch.

ir, Klasse. 1913, Beiheft. 16
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Bocksdorf, Dietrich v., Remissorium III

125.

Kl. Bodeken IV 167.

Boderinek IV 115. [197.

Boendale, Jan, Laiendoctrinal III 119.

Boethius, De consolatione philosophie,

mit Commentar IV 138 f.

Boger, M. Hinricus I 271. II 201.

Bomgarde ITLVr. Ill 241.

Bonaventura, Leben des hi. Franciscus
IV 167. — Van vierderhande oefenyn-

ghen der zielen I 244. IV 103. 193.

— Profectus religiosorum I 287. —
Sermones de beata virgine II 196. —
B. - Ludolfianische Leben Jesn I 122.

204. 239. 243. 254. Ill 103; Aus- i

ziige III 32.

Bonnus, Mag. Herm., Lubeekische Chro-
nik I 87. 138. II 77. 185. 189. 200.

Ill 145. IV 148. — Osnabriick. Kir-

chenordnung 1543 I 314 cf. 298.

Bort, Van der b. Christi III 147f. —
Andachten III 15.

Bote, Hermen, Weltchronik III 241.

Bourignon, Antoinette, Brief II 33.

Boye, Mag. Nic., Dat Dytinarsehen nene
ingedrungen . . . ouerichcit hefft I 136.

v. Brack, Johan III 231.

Brant, Sebast., Dat narren schyp (Druck)
II 121.

Brantius, Bernh. IV 197.

Braunschweig, Stadt, Agende des hither.

Gottesdienstes III 197. — Hist. Be-

richte III 148. — Brunsvicensien III

104. — Incunabeln III 198. — Kirchen
und Kapellen I 233. — Lobgedicht I

218. 224 f. — Stadtbuch III 134. —
s. Chroniken. Drucke. Histor. Lieder.

Stadtrechte.

Braunschweig-Liineburg, Herzoge s. Frie-

drich. Heinrich.

v. Breydenbacb, Bernd IV 194.

Bremen, Ansicht d. Stadt II 71 . — Bre-

mensien I 87. 94. — Histor. Lieder I

96. — Renners Reimchronik III 235.

— Schofl'enspruche III 126. — Series

cons, et senatorum II 71. 72. — Spruch-
reibe im Ratsstuhl II 72. — s. Chro-

niken. Stadtrechte.

Bremer, Asmus, Chronicon tragicum-cu-

riosum Kiloniense II 89. 107. 147. 148.

Breslau, Hostienmirakcl II 13. — Bressel,

Breslow n 56.

Brevier, nd. II 38. 46. 129. 171. 175.

III 29. 30. 44. 55. 56. 106. 134. 135.

137—139. 160. 171. 186. 221. IV 99
—102. 114. 162. — Druck III 186.—
lat.-nd. Ill 45. 62. 89. 90. 93. 127.

206. 262. — s. Oster-, Pfingst-, Weih-
nachtsbrevier.

Briofe I 82. 111. 144. 160. 227. 295.

hling,

II 33. 86 N. 1. Ill 28. 31. 123. IV
49. 50. 114 f. — Aristoteles an Ale-

xander II 51. IH 112. — J. Christus

an seine Braut die innige Seele III

213; an St. Michael IV 14. — des

Sultans an Papst Leo X II 59. 59 f.

Briefformeln II 115. Ill 146.

Briefsammlung aus Kl. Langenhorst III

153 N. 1.

Briefwechsel zw. Herzog Heinr. d. Altera

u. Joachim Moltzhanr I 231.

Brinckerinck, Joh., Collacien III 169. IV
Brode, 8 geistl. Ill 51. [90 f.

tom Brok, Genealogie des Geschlechts I

v. d. Broke, Anna IV 186. [91.

Bromes-Chronik s. Chroniken Luneburg.
Bruchstiicke, Md. poetische IH 239.

Bruderschaft, Geistl. J. Christi III 243.

— von Mariae Rosenkranz zu Coin

IV 195. — Menningen IV 143. — Coin

IV 195.— Statuten Aachen IV 9. Coin

IV 28.

Brugge, Drucke II 60.

Brugman, Joh., Leben Jesu IV 122. —
Passionsandachten IV 122.

Brunfelth, Otto, Practica II 183.

St. Bruno IV 44.

Brunswigk, Hans, Luneburger Chronik I

221 .

Brutlacht, ghestlike I 106.

Buch (bock, boek, bok), das puch von
Akkers I 172. — d. arstedien s. Arz-

neibiicher (Drucke).— der bedroffenisse

. . . Marien s. Marienandachten, Betriib-

nisse. — der consciencien (Druck?) I

111. — vanden houte I 276. IV 75,

nd. I 99. — von der Jungfrauschaft
III 225. — v. d. warafftighen Leue
gades (Druck) III 182. 241. — des

kerstliken leuens II 30 f. — der lesten

noit III 38. IV 30 ;
s. Engelhusen. —

der medelydinge Marien s. Marienan-
dachten, Betriibnisse. — der Prophe-
cien s. Plenarien. — van den Scaeck-

spele II 60. — der ewigen wysheyt s.

Suso.

Buchelyn vth den Euangelien vnnd Epi-

stelen etc. II 49.

Bucher der Konige I 85.

Biichlein uber der Planeten Macht und
Schein III 99.

Bucliwald, Anna v. II 5.

Buck, Gerhard, v. Buederick, Spieghel

der leyen I 283.

Biiderich, Deichordnung IV 52.— Kloster

B., Augustinerregel IV 60. Visita-

tionsberichte IV 60. — Gerhard Buck
van B. I 283.

Buerbreef van Appinge Damme I 83.

Buetman, Diderick, Disputation wider
seine Artikel (gereimt) I 292 f.
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Bugenkagen, Wedder de Kelkdeue (Druek)

II 131. Ill 222.

Bulla aurea III 113.

BulB, M. Falentin (Arzt) II 56.

Biiren, Daniel v., Denkelbuch I 96.

Burenspill (19. Jahrk.) Ill 2.

Bursfelder Congregation II 11.

Buschius, Herm. Ill 232.

Buschmann, Arnt Bs. Mirakel I 84. II

20. 198. IV 5. 200. 201.

BuBe, Tractat uber d. II 25.

BuBpsalmen, Sieben I 128. 251. 264.

266. 268. 286. 311. 312. II 36. 49.

173. 194 N. 1. Ill 21. 29. 32. 46.

56. 90. 131. 157. 208. 223. 224. 253.

IV 22. 125. 128. 149. — gereimt II

183. 184. Ill 242. 252. — einzelne

IV 44.

Cadovius-Muller, Memoriale ling. Fris. I

88. 92. 194.

Caesarius v. Heisterbach, Dialogus mira-

culorum IV 115.

Calcar IV 70. — Privilegien IV 59. 199.

— Schoffenspriiche IV 199. — s. Stadt-

rechte.

Calvarienberg s. Passionsandachten.

Cantica der Kircke s. Psalter. — prote-

stant. II 98.

Canticum Rustardini II 123.

de Capestrano, fr. Johannes, Debet II :

176.

Capiteyn, Petrus, Almauach vnd Practica

Capitulum culparum IV 60. [II 61.

Carlstadt, Andr., Van dat priesterdom

ende offer cristy IV 197.

Carmina sacra et alia, nds. Ill 249.

Carolina IV 83.

Carthauser, Tractate u. Briefe aus den
Kreisen der C. I 129 f. IV 112.

Cassianus, Collationen der Viiter I 119.

II 10 N. 1. IV 166.

Catena I 126. 180 f.

Cato I 86. II 185. Ill 146. — lat. II

114 N. 1. IV 21.

St. Cecilia, Reimgebete III 61. 76.

Cellen, Die 40 Cellen, Audacht der Bir-

gitta IV 16.

Cesariensis abbet, Beschouwinge des Ii-

dendes v. 1. heren J. Chr. I 104. 257.

316.

Cessolis, Jac. de, Buch vom Sckachspiel

II 60.

Ckarisius, Job. Ehrenfrid II 192.

Ckemie, Recepta chymica III 110.

Choralmelodien II 98.

Christenregel III 21.

Christenspiegel s. Coelde.

Christianus v. Norwegen II 97.

St. Christina, Leben IV 62. — Reimge-
bete III 60. 71. — Christina MirabiUs,

Leben IV 63.

St. Christoffel, Leben III 260. IV 62. —
Reimgebet III 60.

Chronica
,

Chronicon
,

Chronyckje etc.

s. Chroniken.

Chroniken III 5. — Jordanus, Cronica

de translation imperii (lat.) Ill 113.
— Cronica van den Pawesen vnde v.

d. Keyseren II 64. 100. — Bergen,
Hofnagel II 97 ;

s. Lauritsson. Nor-
dische Sau. — Braunschweig I

171. 218. 232. Ill 5. 125. 195. 244.
— Schichtbuch I 232. Ill 116. 126.

197. — Pouchenius I 225. — s. Ge-
sprach. Schoppius. — Braunschweig-
Liineburg, Ausziige aus br.-l. Chroni-
ken III 121. — Van der ghebort der
Forsten van Brunswik I 218. 224 f.

— Bremen, Biiren 1 96. — Kenkel
I 95. 228. Ill 115. — Louwe I 95.

— s. Renner. Rynesberch. Rode. —
De kleine Br. Chronika I 95. Ill 115.

— Kort verhaal van den staat der
stad B. I 87. — Cl eve IV 38. —
Bilderchronik IV 68. — Kl. Ftirsten-

chronik IV 54. 56. — s. Schueren.
Turk. — Coin IV 167. 182. — Jalir-

biicher des 14. u. 15. Jahrhs. II 83.
— Koelhoff HI 183. 237. IV 23. 162.

200. — s. Reimchroniken. — e. D a h-

lenbnrger Geistlichen III 154. —
Diinemark: Annales Ryenses 1135.
— Geschichte der Konige aus d. Hause
Oldenburg II 84. — Ilistoria gentis Da-
norum I 135. — Auszug aus Saxo II

83 f. 1 19 f. (= Denscke kroneke [Druck]
II 121). — s. Hagen. — Delmen-
horst s. Oldenburg. — Dinslaken,
Regularissenkloster IV 199. — Ditli-
marschen I 136. II 5.93—96. 147.

— Chronik 1138—1500 II 96. — Bau-
mann II 94. — Boye I 136. — Luden
II 93. — K. Schroder II 151. — Vie-

then II 95. — Wernher I 136. — Wig-
berts II 93. — s. Detleft's. Neocorus.
Russe. - Dortmund IV 197. —
Westhoff I 297. — Duisburg,
Wassenbercli I 299. — Eiderstedt
I 135. 139. 234 f. II 85—88. 93. 147.

151. Ill 113. 234. — Chronicon Ei-

derstadense vulgare II 86—88. 202. —
Iver Peters II 202. — Peter Saxe II

85 f. — s. Iven Knudsen. M. u. J.

Ovens. — Emmerich, Schwestern-
haus IV 116. — Erkelenz IV 199.
— FrankenbergH 76. — Fries-

I
land II 170. — Olde Chronica der

j

Friesen 1 82. — Fabelkafter Ursprung
! derFr. I 136. — Benninghe 187. 315.

|

II 64 f. IV 132. — Lemmege II 64 f.

IV 132. — Worp v. Thabor I 242. 316.

|

Vgl. Ostfriesland. — Geldern IV



228 C. Borchling,

57. 199. — Goslar I 195 N. 1. —
Cr. der Romscken Forsten d. gewontt

hefl'en tho GoBler III 148. — Hans
Geismer III 149. — Groningen s.

Lemmege. Sicke Benninge. — H a del n

III 234. — Halberstadt I 286. —
Hamburg I 145 f. Ill 234. — Chron.

von 801—1403 II 50. — Hamburgische
Jahrbiicker f. 1388 if. I 146. — Gyseke
I 146. II 73. — Keder I 233. II 73.

— s. Hagen. Rover. Tratziger. Wen-
desche Croniea. — Helmstedt, Ha-
gen III 5. 235. — Kl. Herzebroek
1 295. — Hildesheim I 308, s. 01-

deeop. — Holstein III 145. — Chro-
nicon Holtzatiae des Presbyter Bre-
mensis I 87. II 90—92. — Petersen
I 134. — Hagen I 223. 226. Ill 147.

— Genealogia Comitum Holsatiae I 134.

— Jever I 83. 86. 90. 92. 93. 215.

234. II 169 f. — Mormann I 93. —
Remmer v. 8eedyk I 88. 90 f. — In-

terim 192. — Ju lick -Berg IV 112.

— Jiitische II 83. 1 19 f. — Kiel
s. Bremer. — Knipkausen I 91. —
Kulenburg IV 23.— Li viand, Herr-
meistercbronik II 131. Ill 123. —
Schonne Hystkorye II 131. — Livlan-

discke u. moskowit. Handel III 123. —
Sanderus. II 131. — Russow IV 162.

— Liibeck, Nd. Cbr. bis 1430: I 137.

II 75. 77. 150. — Detmarcbronik I

135. — Ivorner I 195 N. 1. HI 147.

— Reben II 77. — Rufuschronik 1

316. II 75. 77. — s. Bonnus. Hagen,
j

Kock. Reckemaun. — Liineburg I

150f. 177. 215. 236. Ill 145. 197; Aus-
j

ztige III 114, — Kamen u. ordeninge
|

der Radespersonen III 147. — Ano-
|

nymi Praelatenkrieg I 148. 151. 152.

156. 158. 220 f. 223. 236. II 100. —
j

altere Bromes-Ckronik I 157. 219 f.
j

II 66 f. 106. Ill 99 f. 114. 119f. 193.
!

— jiingere Bromes-Ckronik I 138. 141.
j

149. 151. 226. 230. II 67-69. Ill !

121. 147. 194. IV 140. — Brunswigk
I 221. — Hammenstedt I 150. 195 N. 1.

236. — Lange I 231. — Meineke III

171. — Ricomannus I 151. — s. Cordt
vam Hagen. Dorinck. Sehomaker. —
L li n e n

,

Sponneker I 300. — Mag-
deburg, Sckoppenehronik 1 234. Ill

209. 235. 250. — Mark s. Northoff.

Verne. — Min den I 297. — Bisekofs-
chron. I 297. — Munster I 280. 290.
297. — Miinstersche Oelde Ckr. I 84.

298. Ill 116. 124. — Bischofschr. I

280. 295. 296. 298. 300. 313. II 69.— Dorsius HI 124. — Droste I 296.— Lambert v. Oer I 90. — Sckwestern-
haus Niesink I 290. -— s. Arnold de

Bevergerue. — Miinstereifel IV
143. — der nordelbischen Sack-
sen I 195 N. 1. II 83. — Nord-
strand, Lorentzen II 93. — Petreus

II 88. 89. 202. — Oldenburg 1 83.

87. 88. — Lambert v. Oer 1 90. —
s. Schipkower. — Osnabriick (1183
— 1544) I 306. — s. Ertmann. — 0 s t-

fricsland I 82. 83. 216. 245. 296.

II 82. — (1265—1464) I 82. 216. 245.

296. — (701— 1550) 1 82. 93. 216. 245.

296. — Egg. Beninga I 82. 135. 315.

IV 21. — Funck I 82. — Auszug aus

d. Chronik des Hauses Grymersum I

91. — Klagegedicht 1 62. 216. — Lo-

ringa I 296. II 82. — Oldeborch I

195. — s. Friesland. Jever. — Ostrin-
gen I 90 N. 1. II 170; vgl. Jever. —
Kl. Ribbenitz, Lamb. Slaggert II

79 f. 195. 200. — Riga, Lebensbe-

schreibung der Bischofe u. ErzbischOfe

III 123. — Rostock II 80 f. 190.

200. — Kostocker Veide II 190. —
Perkow II 80. — Crouecken der Sas-
sen (Druck) II 100. 133. 137. Ill

121. 180. 208. 237. 263. IV 145; Aus-
zuge I 232. Ill 149. — Schaumburg,
Hermann v. Lerbeke I 216. Ill 171.

j

— Sc k we den II 122. — Stift Ste-
terburg III 194. — Stralsund I

172. II 191 f. 194. — Berckmann II

192. — Gentzkow II 192. — Wessel

I 172. II 194. — Sylt. Kielkolt II

149. 202. — Annales Morsumenses II

202. — Wendesche kr. (Druck) HI
187. — Wendesche Stede u. Lande I

139. 227. 233. II 50. 65. 70. 73. 74.

184. 190. 199. Ill 100. 187. IV 24.

— W is mar II 195. — Werkmann II

189. — Zerbst, P. Becker III 251.

— Vgl. auch Reimcbroniken.
Ckrysostomus, Kleine Ausspruche IV 157.

Chytraeus, Nomenclator II 62.

Cisiojanus I 274. 285. II 14. IV 158.

173. — des Konrad Gesselen II 188.

Kl. Gismar II 11.

Cistercienser, Liber usuum, nd. IV 21.

— Statuten IV 21. — De illustr, viris

ord. Cist. IV 39. 105. 127 f. 167. —
Schetzelo IV 40. 167.

Claiiie, Broder, in Swytzen I 133.

Clarenback, Martyrertod des Adolf Cl.

II 94. 146.

Claus Frey, Wiedertaufer II 132 N. 1.

Clemens, Papst, Gedicht uber die 7 Bc-

triibnisse der Maria II 180. — Send-

brief II 158.

C'leve, Herzogtum IV 52. 56. 64. 66. 67.

69—72. 74. 83. 118. — Latenrechte
IV 37. 70. 72. — Lehnrechte IV 52.

69. — Privilegien IV 61. — Raesfeldt
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IV 52. — Verbundbriefe der clev. u.

geldr. Stadte IV 51. — s. Chroniken.

Deickreehte. Stadt II 56. — Ju-

deneid IV 50.— Schoffenurteile IV 36.

72. — Urteilsbuch IV 72. — Wylhelm
IIus II 56. — s. Privilegien Stadt-

rechte.

Codros, Hester C. van klenen Paris,

(Spott-)Praktika II 186 f.

Coelde, Dietrich, Spegel der cristene

mynschen I 284. Ill 180. IV 168 f.

— Drucke I 289. Ill 175. 182. 183.

189. 208.

Collationes s. Predigten.

Collectenbuck I 115.

Coin I 80. — Bibel s. Bibeldrucke Coin.
— Bruderschaft Mariae Rosenkranz
IV 195. — Carthiiuser I 266. — Dienst-

mannenrecht von St. Peter IV 45. —
Gaffelordnungen IV 28. 47. — Haich,
Burger zu C. IV 48. — Hist. u. .jurist.

Aufzeichnungen betr. C. IV 28. 28.

45. 191. — Hist. Lied IV 23. — Juden-
eid IV 45. — St. Panthaleon IV 44.
— Polizeiordnungen IV 45 f. — Privi- !

legien IV 45. 47. — Reimspriiche IV
23. 49. — Schoffenurteile IV 45. —
Ursulakloster IV 149. — Weverslaieht
IV 49. 118. — s. Berickte. Chroniken.
Drucke. Hagen. Reimchroniken. Stadt-

rechte.

Complexien, Uber die I 206.

Composita verboruni, lat.-nd. I 185.

Confiteor in duytzschen II 139. IV 49.

Constantinopel I 208.

Conzil zu Constanz III 46(8).

Cord van Ermerkhusen IV 186. — Ghe-
uekote IV 141.

Cordialequatuornovissimorum(Iat.DruckJ

III 218.

Cordt vam Hagen, Ckronik der Stadte

Liibeck, Hamburg, Liineburg, des Rei-

ches zu Danemark u. des Landes zu
Holsten I 223. 226. Ill 147.

St. Cosmas u. Damianus, Reimgebete III

Cranenburg, Privilegien IV 64. [26.

Credo II 139. III 71. 170. — mitNoten
I 121.

Cruse, Marsohalk, Worummd he geweken
ut sinem kloster (Druck) III 222.

Crux fidelis to dude I 101. 316 (Druck).

Curia palatium IV 182.

Cursus s. Horen.

St. Cyriacus, Reimgebete III 59. 76. 81.

Cyrillus, Epistola ad Augustinum I 86.

II 27; vgl. Johann v. Olmiitz.

Dahlenburg, Chronikal. Aufzeichnungen

des Pastors Wenmaring. — Brief an

dens. — Inventarium der Kirche — Sa-

larium pastoris — Visitationsartikel

III 154.

Damascenus, Joh. IV 99.

Dame Rosa H 13.

i Danemark, danische Ereignisse II 113.
I — s. Chroniken. Reimchroniken.
1 Daniel v. Biiren, Denkelbuch I 96.

Dankgebete III 87. 228. IV 190.

j

David, Prophet, Gebete an D. IV 13. 16.

— Jorisz, Werke I 131. 265 270. II

I 34.

i

Decreta de inclusione eucharistiae etc.,

lat. u. nd. I 223 f.

Deichrechte u. Ordnungen: niederrbein.

u. nld. IV 65. — Ostfriesland III 120.

233. — rheinische: BiBlick IV 53. —
Buderich IV 52. 65. — Cleve IV 51.

65. 67. 70. — Duffel IV 51. — Em-
merich IV 82. — Xanten IV 65.

Delft, Drucke HI 175.

Delmenkorst II 82. — Histor. Lied I 95
Deprofundis s. Seelengebete. [N. 1.

Descriptio Romae III 149.

Detleff, Hans, Ditkmarsische Historische

Relation I 170 f. II 94 f. Ill 123.

Detmar, Liibische Chronik 1 135.

Deutschordensstatuten II 140.

Deventer, Drucke III 217. 237.

Dialog zw. d. Keusckhoit u. d. Jiingling,

uber Christi Leiden u. Kindheit I 104.

Dialogus geuunden tho Roma vor Pas-

j
quillus II 99. — Zweyer Gefattern, s.

i

Gesprach zw. Autor u. Hinrich. — Gre-
gorii 1 86. IV 93. — ratioDis et aninie,

lat. U 173.

j

Dicta seu castigationes philosopkorum
moralium III 209.

I
Dienstmannenreckt, Coin, St. Peter IV 45.

I

Dietenberger, Job., Catecbismus (Druck)

|

III 218.

;

Dietrich, meyster I). ein brediger IV 40.

! — v. Apolda, Leben der hi. Elisabeth
II 122 f. IV 143. — v. Bern, episcbes
Lied [gemeint ist der Sigenot

!] I 191.
— Engelhusen s. Engelhusen. — von
Munster s. Coelde.

i Dillenburger Jesus Sirach I 249.

|

Dinslaken, Klosterchronik IV 199. —
i

Stadtreekt IV 81 f.

Dintts (v.Mugillo), Van vorliorynge I 154.

St. Dyonisius, Ausspruch II 32. — Reiin-

gebet III 26.

Ditmar Keukel, Bremische Chronik I 95.

228. Ill 115. — Hauschronik I 95
N. 2.

Dithmarschen, Bericht liber d. Eroberung
II 85. 96. — Landrechte II 151. —
Ortiichkeiten I 136. — Yorbiintenifie

der Geschlechte II 94. — s. Chroniken.
Histor. Lieder. Reimchroniken.

Doctrinal der Layen IV 162.

Doctrinale s. Alexander de Villa Dei.

j
Dodendantz (Druck) III 181.
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Doties dantz (Drucke) II 1401'. IV 163.

Dogkeden, Van den xii d. s. Ruusbroec.
Domann, Syndieus, Lied von tier Teut-

schen Hanse 1 174.

Dominicaner, Dietrich IV 40. — s. Al-
brecht.

St. Dominicus, Gebete an IV 40.

Donatus 11 125. Ill 151. 221.

Doneldey, Arnold I 194. 235.
Dopboekelyn II 48 f. Ill 197.

Dorinck, Dirick, Historia von Her Johan
Springintguth I 148. 157. 221. Ill 145.

147. 193. [ten.

Dornenkrone J. Chr. s. Passionsandach-
St. Dorothea, Gebete III 51. — Leben ge-

reimt I 202. 266. 273. Ill 183. 217.
— Reimgebete III 59. 156.

llorsius, Henr. Monast., Historia 111 124.

Dortmund, Stadtrechte IV 132. VVe-
selerRecht IV 54. 73. 197. — s. Chro-
niken.

Dotsunde, De seueu (Druck) III 180. 217.
— Allegorie I 101.

Drei Regeln der menschl. Seele III 58.

Dreierhand Gediichtnisse II 27.
Dreierlei Art ties Siindigens 111 33. —

Stufen des Verdienstes II 176.

Dreifaltigkeit, Gebete I 284. Ill 131.

190. 214. — Lob der hi. Dr. IV 26.

— 3 Paternoster IV 159. — 9 Pater-
noster I 266. — Psalter IV 26.

Dreizehn Grade einer geistl. Wanderung
III 148. — Dreizehn Meister III 148.

Drenker, Van d. II 113.

Drofnisse s. Marienandachten u. -gedichte.
Droege, Geerdt, Leben Franz Vessels I

172.

Droste, Heidenreich, Cbronik v. Munster
I 290.

Drucke, nd. I 81. 84. 98. 119. 145. 191.
238. 247. 293. 315. II 6. 61. 74. 84.
99 f. 105 f. 120f. 131. 133—138. 140
—142. 154. 182 f. 192 f. Ill 2. 5. 6.

16. 20 f. 22. 36 N. 1. 85. 98. 121. 122.
174—191. 198. 199. 208f. 212. 214—
219. 221. 222. 235—239. 241. 249.
262 f. IV 5. 119 f. 145. 162—164. 199.— nld. I 123. 266. 294. 299. II 60. 132.
III 175. 176. 190. 216. 222. — alt-

friesische I 83. — Antwerpen I 276.
II 136. — Augsburg I 123. — Barth
IV 162. — Basel II 141. Ill 219.
IV 162. — Braunschweig III 183. 217.
219. — Brugge II 60. — Coin I 101.
266. Ill 11. 143. 145. 177. 179. 183f.
184. 188. 211. 218. 219. 235. 237. 258.
260. 263. IV 9. 23. 76—80. 102. 171.
2001'. — s. Bibeldrucke. — Delft III
175.— Deventer III 217. 237.— Frank-
furt a. d. Oder IV 119. — Halberstadt
III 212. — s. Bibeldrucke. — Ham-

burg U 42. 133. Ill 185. 219. —
Leiden III 176. — Leipzig III 174.

236. — Litbeck I 120. 238. 247. II

84. 99. 120 f. 133 f. 135. 136. 140—
142. 188. Ill 16. 20 f. 36 N. 1. 98.

176. 178—184. 188. 189. 191. 209.

215—217. 236. 241. IV 119f. 163 f.

— s. Bibeldrucke. — Magdeburg I

138. 315. II 77. 131. 135. 183. 185.

III 2. 36 X. 1. 85. 174. 178—181. 183.

187—189.215. 216 f. 235. 236. 249 N.l.

IV 164. — Mainz III 237, s. Crone-
ken der Sassen. — Nurnberg III 219.
— Paris III 190. — Rostock I 98.

101. 120. 172. U 183. — Stendal III

160. 236. — StraBburg II 132 X. 1.

III 146. 173. 263. — Wittenberg III

219; hd. II 132 X. 1. Ill 154. — Nd.
(ndl.) Drucke in Abschriften I 119 f.

121. 13S. 172. 224. 266. 270. 276. II

12. 33. 42. 48 f. 60. 77. 185. 1861.

188. 189. Ill 20. 98. 104. 121. 235;
s. Bonnus.

Dndesche Misse tho StraBborch II 48.

— Vigilie (satir. Gedicht) II 99.

Duffel, Deichordnung 1364 IV 51.

Duisburg, Chronik I 299. — Polizeiord-
nung IV 55. — Privilegien IV 56. —
Schoffenspriiche IV 55. — Stadtrechte
IV 54—56. — Waldordnung IV 55.

i
Diilken IV 83.

j

Duschelynge dage IV 186.

{

Eberhard, Reimchronik von Ganderslieim

III 197. — Ausziige I 209.

Eberliardus Bethuniensis, Grecismus (lat.)

III 231.

Eberbardsklausen IV 3. 167. 170. 182.

Ebstorfer Ilonulien I 179. — Lieder-

handschrift I 182. — Martyrer I 178.

II 179.

Echten staete, Van den (Druck), des Al-

brecht v. Eyb III 186; vgl. Freder. —
Dryerleye dvnge de boren to eynen
guden echtlyken state III 176.

Eckernforde, Stadtrecht IV 24.

Eckhart, Des getruwen Eckhardes For-
maninge an alle Minschenkindere (ge-

reimt) III 171. — Meister, l’redigten

IV 40. 129. — Reden der Unterschei-
dunge IV 135. 155 f. — Ausspruehe I

133. IV 40.

Edelen Steinen, Gedicht von II 104 f.

St. Edeltrudis, Leben IV 134.

Edo Wiemken I 91.

Effrem des dyaken vcnnanynge IV 128.

Egebert, De enelikc sprake des abbetes
E. IV 27.

Eggerik Beninga, Ostfries. Chronik I 82.

135. 315. IV 21.

Egidius, Bruder, Ausspriiche IV 98. 192.
— >Vorte von Versdimahuug derWr

elt
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IV 98. — Goldene Worte III 239. IV
98. — St. E., Legende u. Mirakel I

218. — Krankbeit des hi. E. IV 60. —
E. Romanus, de regimme principum
III 230. IV 200.

Ehespiegel (aus dem kl. Seelentroste) II

167. HI 11.

Eiderstadt, Karte von E. Ill 1 13. — hd.

Abhandlung iiber E. Ill 113. — s. Chro-
niken.

Einbeck, Hist. Lieder I 229. Ill 199 f.

Einsiedlerin (Excmpel) IV 34.

Elftausend Jungfrauen, Reimgebet III 61.
— s. Ursula.

St. Elisabeth, Leben I 201. 213. Ill

19. — yon Dietrich v. Apolda II 122 f.

IV 143. — Reimgebet III 61.

Elsbeth Stagel IV 107.

Elzeboick IV 68.

Emden, Acten lietr. II 170.

Emmerich IV 82. — Deichrechte IV 82.
— Elzeboick IV 68. — Fischereige-

rechtsame IV 82 f. — Fraterherren-
haus IV 116. — Privilegien IV 68. 82.
— Schwesternhaus St. Agnieten IV
116. — s. Stadtrechte.

Emser, Hieronymus, Anwysinge vtli watli

lyckmalen eyn . . Euangelisch Prediger
to kennende I 160. 163. — Vorrede
zum Neuen Testament I 162. II 33.

Eneas Silvias, Ubersetzung des 130. Brie-

fes II 32 f. — Saphicon endecasillabon

ad Cbristi passionem contemplandam,
lat. u. nd. (gereimt) III 150.

Enenkel, Jans, Reirabibel III 171.

Engel, Chor der E. I 288. — Von 9
Choren der E. Ill 15. — Reimgebet
von den Engeln III 26.

Engelhnsen, Dietrich III 101. — Epita-

phium III 210. — Ars moriendi I 107.

201. II 107. Ill 14. 22. 37. 56. 83.

101. IV 30. — Dat boeck der lesten

noet (Teil der Sterbekunst) III 38. IV
30. — Laienregel I 201. Ill 101. —
Vocabularius III 209. IV 167. — Welt-
chronik III 101. 171.

Engels Unterweisung (Lehrgedieht) III

245.

Enyge sprake eens reguliers IV 128.

Enno Graf v. Ostfriesland II 61.

Entschuldunge eynes olthlouigen christ-

liken predicanten I 165.

Epiker, mhd. Ill 137.

Epische Lieder, nd. I 191. II 186. IV
77—79.

Episclies Gedicht a. d. Kreise des Konigs

Artus I 186—189.

Epistola Luciferi (lat.) II 114 N. 1.

Epistel S. Pauli tho Titon II 42. — van

den leuen eyner iunferen I 86. — van

gelofften der geestclicker lude IV 105.

— vanden scapelier der geistlicker lude
IV 105.

Episteln s. Plenarien.

Epitome Grammat. German. II 63.

Erasmus von Rotterdam, Enchiridion
(Druek) III 219. — Gebet I 161. —
Auszug aus d. Boke van des fryen
willens vorbiddinghe 1 162. — St. E.,

Gebete II 47. Ill 153. 224.

Erkelenz, Cbronik IV 199. — Stadtrechte
IV 73. 199.

Erlosung, gereimt IV 172f.
Ermahnungen des Crucifixus (Reimprosa)

I 278. — U. L. Frau IV 15. — an
Klosterjungfrauen I 101, vgl. 315. Ill

192. IV 17.

v. Ermerkhusen, Cord IV 1S6.

de Erphordia, Jacobus III 150.

Ertmann, Ertwiu, Osnabruckisehe Chro-
nik I 121. 138. 231. 280. 291. 303.
306. 308. 309. 313. 314. H 69. 291.
Ill 209. — lat. Ill 113.

Erzahlungen, Kl. HI 111. — Loccumer
I 184. 201.

Esdras III 199.

Essen, Heberegister IV 108.— Satr.nngen
der Backer IV 153.

St. Eufemia, Reimgebete III 60. 6S.
St. Eugenia, Leben IV 62.

Eusebius, Epistola ad Damasium I 85;
vgl. Johann v. Olmiitz.

Eustaehius, Expositio super regulam Au-
gustini IV 112.

St. Eutbicia, Reimgebet III 61.

Evangeliar s. Plenarium.
Evangelien, buch s. Plenarien. —

-harmonie I 121. texte II 8. Ill

102 (nld.). — f. d. Fastenzeit III 152.

Euangelio, Van dem Hilgen E. (gereimte
Tugendlehre) II 160.

Euangelion Martinj Luthers II 156, s.

Wicel.
Ewangelium Nicodemi I 168. IV 99.

Eucharius RoBlin, Geburtshilfslehre II 59.

St. Ewald, Leben IV 147; gereimt III 95.

Exempla I 133. 158. 201. 205—207. 305.
II 32. 36. 165. Ill 93. 111. 148.205.
240. IV 33 (b). 35 (f ). (h). 62. 105.

136. — Register von E. aus Viiterb.

u. Passional III 10. — St. Anna III

243. — sunte Bernt ni 52. — von e.

Einsiedlerin IV 341.— von e. frommen
F’rau I 106. Ill 111.

Exercitium puerorum grammaticale
(Druck) III 217.

Eyb s. Albrecht.

M. F. L. (Arzt) U 56.

Fabeln (gereimt) n 113. III 258—260.
— lat., mit nd. gereimter Moralisatio

n 63. — s. Aesop. Gerhard v. Minden.
St. Fabianus, Leben III 136.
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Fabri, Johannes, Serrno de morte I 124. :

Fabricius, Liederbuch des Petrus F. II 98.

Facetus, lat.-nd. Ill 195. 249. 250. — lat.-

hd. Ill 232 N. 1. — lat. II 114.

M. Falentin Bulfi (Arzt) II 56.

Familienwappen s. Wappen.
Farbenlehre (gereimt) II 110. recepte

J

I 142. IV 170.
;

Fastenandachten, lat. Ill 166. — f. Non-
nen I 197. — der hi. Birgitta IV 16.

'

— Fastelabendskranzehen III 52.

Fastnachtsspiele, De Sehevekloth I 227.
Ill 122.

Fatuitates, Duodecim (gereimt) IV 43.
Fegefeuer, Uber d. II 117.

Fehmarn, Landreeht IV 24.

Festbok (Andachten zu den Festen Christi

n. Mariae) IV 184. Vgl. Bedudinge.
Hauptfeste. Marienandachten. Weder- 1

gang.
;

Ficinus, Marsilius I 144.

Fijker, Nic., 7 Fragen an deu sterb.
;

Menscben (nacb Gerson) II 156.

Fischereigerechtsame IV 82 f.

Flensburg, Stadtrechte II 157. IV 24 f. I— Skra (danisch) IV 24. — Schiff-

recht IV 25. — Disputation zu F. II

132 N. 1. •

Fliegende Blatter II 74.

Fliscus, Steph. IV 198.

Florentius, Leben des hi. Jost IV 96. !

Forma ordinandi ministros I 115.

Forme, Van eyner nutten korten forme 1

eyns geystliken leuendes I 179. Ill
;

214 [= Teil von Suso, Horologium].
Formula desponsationis I 1 15.

Formulare U 101. Ill 146. IV 47. — For- !

mulare vnd duytsch lhetorica (Druck) .

III 236.
!

Franciscaner - Brevier (lat.) II 171. —
Statuten II 171.

St. Franciscus, Bonaventuras Leben des
'

hi. F. IV 167. — Speculum vitae S. 1

Francisc.i et socionim eius IV 98. —
i

Leben des hi. F. und seiner Gesellen !

I 124. IV 38. 97 f. 192f. — Erhebung !

IV 98. 193. — Lehren von St. F. Leben
IV 98. 193. — Namen von St. F. Ge-

j

sellen IV 97. 192. — Reimgebet III !

61. — 5 Wunden des hi. F. Ill 63. — i

Wunderwerke IV 98. 192. — 5Gebete
!

IV 190. — 5 Paternoster I 128.
j

Frankfurt a. 0., Drucke IV 119.
Frau, Von e. frommen I 106. Ill 111.
Frauenkrankheiten, Recepte u. Anwei- i

sungen II 59. 60.

Frauenlob, Todesklage II 58.

Fredeboick von Altenbruch IV 9.

Freder, Joh., Streitschrift gegen Joh. !

Knipstrow II 45. — fiber Echten staet !

Freherus, Marquardus II 63. [Ill 176,
!

Freidank I 271 f. 285. Ill 137. 250. —
lat.-nd. Ill 195. — lat. IV 21.

Freiheit, Von d. F. geistl. Leute I 166.

Freitage, Goldene I 134.

Freuden Jesn s. Passionsandachten. —
ULFr. s. Marienandachten. — Zehn I

105.

Freuden-Psalter Jesu IV 121.

Frey, Claus II 132 X. 1.

Friedberg IV 138.

Friedrich d. Fromme, Herzog z. Braun-
sehweig-Liineburg, Brief an s. Sohn
Otto I 227. Ill 123.

Frigedancus s. Freidank.
Friichten, Von 12 Fr. (Abendmahlsan-

dacht) III 18. IV 8.

Funck, Chr., Samml. ostfries. Dokumente
u. Nachrichten I 82.

Fundament der salicheit (gereimt) II 161.

Fundamentum aeternae felieitatis (lat.

Druck) III 219.

Fundgrube, Himml., des Johannes de Valcz
(Druck) III 187. 215. 216.

Fiinferlei Nutzen II 22. 164.
Fiinfzehn Zeichen des jiingsten Gerichts

I 210 f. IV 172. 176. — gereimt III

48.

Gaben 7, des hi. Geistes III 18. 39.
Gabriel, Gesprach der Seele mit d. Engel

G. (ex libro G.) Ill 23. 76. IV 34.
Gadesdenste, Van twyerleyc I 161.
St. Gallns, lieimgebet III 60.

Gandersheim, Bartoldus Hammenstedde
deG. Ill 150 — Eberbardv. G. I 209.
Hi 197.

Gaerde der sunthcyt (Druck) II 133. IV
163.

Garten Christi I 166. II 174. Ill 58.
Gebetbiicher I 85. 86. 88. 93. 94. 98—

109. 111-115. 127 f. 131. 146. 166.
167. 178—182. 193. 196. 204. 250.
264. 266—268. 279. 284. 286. 289.
294. 300. 301. 307—312. II 34—37.
39—41. 43. 44. 46. 47 f. 105. 107.
126—129. 146. 170. 180-184. 186.
200. Ill 20. 23 f. 25-94. 98. 108-
112. 127. 130—135. 137 f. 155—168.
170 f. 173. 190. 192. 196. 206. 207.
212. 214, 216. 221. 223. 225 N. 1.

232. 241. 243. 249. 262. IV 101. 128.
131. 148. 159. 162. 166. 179. 185. 190.
191. 196. 199. — nd. in Drucken: I
315. II 42. 120. 133. Ill 20 f. 174.
179. 186. 189. 190. 198. 209. — s.

Brevier. Horarien.
Gebet, J. Schroder, Vnderrichtinge vam

warh. u. valschen G. n 179 f.

Gebete (ohne nabere Bez.) 1 135. 167. 180.
270. 289. 285. 288. 289. 301. 308. 309.
II 8. 34. 36. 38. 40. 43. 44. 47. 174. 176.
180. 184. Ill 21. 22. 24. 29. 30. 56.
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65. 66. 84. 87. 90. 92. 94. 110. 135.

138. 155. 157. 160. 161. 163. 167. 170.

174. 177. 191. 196. 214. 232. 242—
244. 246. 253. IV 149. 168. 179—181.
184. 189. 191. — lat.-nd. II 35. EH
110. 173. — lat., mit Wort f. Wort
eingeschobener nd. Ubersetzung I 83.

— danische II 46 f. — s. Ambrosias.
Aagustinus. Bernhard. Birgitte. Fran-
ciscos. Hugo von St. Victor. Jheroni-

mus. Thomas v. Aqaino. Aufer-
stehung I 112. — md., f. e. Benedie-

tinerin HI 223. — Dankgebete III 87.

IV 190. — groBes Dankgebet HI 228.
— f. d. Feste des Kirchenjahres U 40.

IV 161 ; s. Kirchengebete. — far

deinen Freund n 126 f. — umFrieden
H 155. — Morgen- u. Abendg. IV 15.

— fiber die Bitten des Vaterunsers III

83. — 150 Gebete zum Psalter I 249.
— zum Marienpsalter HI 67. — Sonn-
tagsg. IV 13. — zur Stilmisse II 181.
— in Todesnot I 279. IH 30. 49. 92.

158; s. Sterbegebete. — ffir die Wo-
chentage III 208. 223. — s. Abend-
mahlsg. AblaBg. Adventsg. Marieng.
Reimg. an Christus I 107. 269. II

37. 48. 123. 126. 137. 175. Ill 84.

108. 111. 112. 155. 156. 168. 253. IV
185. 192. — an den hi. Geist I 100.

II 127. — an die hi. Dreifaltigkeit I

284. IU 131. 190. 214. — an alle

Heiligen H 126. III 166. — an ein-

zelne Heilige I 98. 102. 103. 107.

H 41. Ill 254. IV 161. 184. —
24 Alten III 164. IV 13. — St. Anna
I 107. 810. II 41. Ill 65. 112. 161.

262. IV 16. 149. 161. — St. Antonins
HI 112. — Apostel IH 66. — St. Au-
gustinus IV 16. — St. Autor III 164.

168. — St. Birgitta HI 163. — St.

Blasius II 170. — zum Proph. David
IV 13. 16. — St. Dominicus IV 40. —
St. Dorothea III 51. — zu deinem Engel
II 126. — St. Erasmus II 47. HI 153.

224. — St. Jeronimus III 87. — St.

Johannes Evang. I 108. II 126. — St.

Jost II 47. Ill 173. — St. Jurgen II

43. — St. Katharina III 173. IV 184.

— St. Margaretba III 51. — St. Maria
Magdalena II 179. IH 30. 51. 109.

157. 253. IV 16. — St. Matthias III

160. — St. Nicolaus III 51. — St. Pau-
las III 87. — St. Peter u. Paul, lat.-

nd. Ill 87. — Philippus u. Jacobus
minor I 166. — St. Sylvester II 43.

— St. Vitus IV 185. — Vigilie IV 17.

Gebote, Zehn, Text IV 157. — danisch

n 83. — gereimt fl 183. Ill 29. 34 f.

37. 58. 63. 99. 118. 176. 216. 253.

260 f. IV 31. 169. — Erklarungen I

Kgl. Qes. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist, Kl:

119. 236. H 24 f. HI 33. IV 169.

170. 173. — Drucke HI 216. — lat
H 228. — s. Henricus de Vrimaria.
Marcus v. d. Lindawe. — Ein bede-
bock der t. g. (Druck) II 42.

Geburt Christi, Von der geistl. IV 17.
— s. bordt.

Gedanken, 9 sonderl. G. Christi HI 17.

86.

Ghedechtnisse, Dreierlei II 27.

Gedenkverse f. d. Tage der wichtigsten
Heiligen HI 146.

Gediehte, Geistl. Ill 249. 251. — mhd.
IH 137. — von den 4 Gestalten des
Arztes HI 176. — gegen die kathoL
Geistlichkeit II 99. — v. d. toten n.

lebendigen Konigen I 281. — fiber die
Novissima (wu vnstede sy der werlde
leuen) I 214. — v. d. Wfirde d. Priesters
III 257. — In wat quadt de mynschen
nu gekamen syntt II 161. — von der
Rechtfertigkeit IV 143. — von Edelen
Steinen H 104. — vanden volke van
ertrike I 278. — van der Werlt lope
II 106. — lat., beg. : Etiopum terras
HI 150.

Gedichtchen u. Sprfiche I 116.

Geert Groote, Contra focaristas IV 88.

— UL. Frauen Getide IV 125. — Ser-
mon IV 89.

Gehorsam, Von wahrem IV 155. 156.

Geismer, Hans, Goslarsche Chronik HI
149. — Reimchronik der riim. Kaiser
HI 149. — Thomas, Jutische Chronik
II 84.

Geistliche Gediehte III 249. 251.
Geistliches Leben, Anleitung dazu I 101.

256. HI 63. IV 173. — Aussprfiche
fiber g. L. IV 8. 34. — Von geistlichen

Lenten II 22. 173. — Warum man g.

L. ihre Nahrung entziehen darf II 173.
IH 43. — Sunderlike genade der g. L,
III 46. 109. 148.

Geldern, Herzogtum IV 58. 64—67. —
Chroniken IV 57. 199. — Privilegien
IV 64. — Spottvers IV 56 f. — Ven-
loer Tractat IV 58.

Gelenius, Farragines IV 112.

Gemmula vocabulorum (Druck) HI 217.
Genealogia Rantzowiana (Druck) II 84.
— Christi (gereimt) IH 53. — Loringas
I 296. II 82.

Gennep, Stadtrechte IV 37. 51.

Genoveva-Stoff IV 63.

Gentzkow, Tagebuch (Stralsund) II 192.

St. Georg, Leben IV 63.

Gerbert-Sylvester II 165. HI 105.

Gerhard v. Minden III 153.
fr. Gherlacus, Brief IH 28. 31.

Germanische Urgeschichte III 149.

Gerson, Johannes II 23. 176.— Geystlyke

se. 1913. Beiheft. 17
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k) littucht Jh. Ckristi (Druck) III 183.

— Gude lere eyner enghen samwitti-
;

cheit II 150. — Monotessaron IV 193.

— Opusculum tripartitum II 114 N. 1. !

15t>. — Regiment eynes guden leuendes

U 155. — s. Thomas a Kempis.

Gerstenberger, Weyg., Frankenbergische

Chronik II 76. ,

St. Gertrud, Betrachtungen iiber d. Lei- '

den Ghristi IV 15. — Leben I 305.

— Reimgebete III 60. 78. 156. — G. v.

Haekeborn. Leben IV 108.

Gesangbiicher des 16. Jahrhs. : Absehrif-

ten u. Notizen aus Ph. Wackemagels
NachlaB III 235. — protestant. I 181.

Geschichte der danischen Konige aus dem
|

Hause Oldenburg II 84.

Gesellenprobe eines Apothekers zu Ham- i

burg IV 26.

Gesez der monicken IV 173. i

Gesprach zw. Autor von Braunschweig u.
i

Ileinr. v. Woltfenbiittel I 171. 173. 217.

218. — des Crucifixus IV 152. — d. Er-

losers m. d. erlosten Seelen III 44. —
|

einer frommen Frau mit Christus I 106.

— Gottes m. d. auferstehenden Christus
'

III 91. — d. Lebens m. d. Tode (ge- i

reimt) III 28. — der innigen Seele mit

Gott I 102. 103. 107. 115. 126. II 41.

197 (?). Ill 67. 87. 127. 134. 196. 224; i

gereimt III 224. IV 129. — der Seele
;

mit d. Engel Gabriel III 23. 76. IV

34. _ zwiscben Mates u. Peter (luxem-

burgiscli) I 247. — zw. Varus u. Me-
rula I 162.

Gesselen, Konrad, Nd. Cisiojanus II 188.

Gesta Romanorum II 130 (lat.). IV 171.

Gesundheitsregeln 11 169. — gereimt III
j

m.
v. Getelen, Augustinus I 159 ff. — Brief

an G. I 160. — De gratia dei u. De
Baptismo etc., beide mit nd. gereimter

Vorrede 1 165. — Fryggerichte vp den

sendebreff Vrbani Regii I 165. — Van
dren houetartikelen vnsers Cbristliken

gelouens I 164. — Van guden werckenn
1 165. — Vam Rechtschapen worde gots

vnde synen fruchten I 165.

Getyde, Gezeiten s. Horen. Marienge-

dichte. Reimandachten.
Gheuekote, Cord IV 141.

Gewichteu, Von III 176.

St. Gillis s. Egidius.

Girard de Roussillon, nd. Prosaiibertr.

Ill 223.

Gvseke, Bernd, Nd. Hamburgischo Chro-
nik I 146. n 73.

Gladbach IV 191.

Glaubensbekenntnis I 210. II 58. 198.— Athanasianisches s. Psalterien (An-
hange).

hling,

Glossare s. Vocabularius. —- alchym.-

medic. IV 26.

Glosse s. Rechtsbiicher, Landreclit.

Glossen, nd. I 183. 307 f. II 105. 190

N. 1. Ill 19. 99. 150. 151. 221. 232.

Gnade, Von d. I 259. IV 156.

Goch, Privilegien IV 58. — Schotfenreclit

IV 58. — Stadtrechte IV 37. 70.

St. Godehart, Reimgebet HI 60.

Goldene Bulle, lat. Ill 113.

Goldene Scbmiede I 93. IV 81.

Gonner, Liste verstorbener G. eines

Klosters HI 192 f.

Goslar III 137. — Incunabeln III 222.
— Reimchronik III 221. — Stadtrecht

Gottesfreunde IV 156. [Ill 125.

Gottfried Hagen, Colnische Reimchronik
IV 45. 117 f.

Gottingen, Ludolf, Eyn speyghel des

cristen ghelouen 1 123 (doch wohl nur
der Schreiber).

Gottingen, Hist. Lied IV 117.

Grade, Vier Gr. der othmodichevt (ge-

reimt) I 214.

Kl. Grafrath (Greuerode) IV 42 f.

Grammatik, Lat. II 196. — lat.-deutsch

IV 145.

Grammatisches : Lat. -nd. Sammelhand-
schriften III 150. 151. 231. — Com-
posita verborum, lat.-nd. I 185 — Octo
partes orationis (Druck) III 217.

Beispiele z. d. lat. Praepositionen m.

nd. (nds.) Uberstzg. (Druck) III 217.
— Verba deponencialia II 145. — s.

Exercitium.

St. Gregorius, Bede Gregorii II 184. Ill

24. 46. 48. 66. 67. 70. 71. 84—86. 170.

191. 224. IV 22. 159. 189. 190. —
lat. gereimt III 111. 257. IV 7. 102.

— Gebet vom Leiden Christi IV 15.

— Dialogi I 86. IV 93. — Homilien
II 129. IV 87. 108. — Hymnus I 112.

IV 7. 102. — Leben III 55. — Reim-
gebete III 27. 59. 77. — Kleine Aus-
sprucbe III 21. IV 157.

St. Gregorius auf d. Steine, Leben IV 96.

Grestius, Reimchronik v. Harlingerland
I 230. [IV 117.

Grevensteyn, Hermannus, in Gottingen

Grymersum, Chronik des Hauses G. I 91.

Griseldis I 247.

Groote, Geert IV 88 f. 125.

Gropper, Job., Spottlied auf ihn I 294.

GroBe Kurfiirst IV 67.

Griindonnerstagsandacht IV 27. — s.Pas-

sio Christi, Aventeten.
Grundungsgeschichte d. Klosters Heinin-

gen I 229.

Guido v. Alet I 246. 251. 261. II 20.

IV 40. 167. — de Monte Rotheri, Ma-
nipulus Curatorum II 123.
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Haager Liederhandscbrift I 248. 263.

v. Hackebom, Gertrud IV 108.

Hadelu, Cbroniken III 234. — Sittmanu

I 230.

Hadersleben, Stadtreeht IV 24.

Hagen, Cordt vam, Chronik von Liibeck

etc. I 223. 226. HI 147. — Gottfried,

Colnische Reimchronik IV 45. 117 f.

— fr. Henning, Staed croneke to Helm-
stede III 5. 235.

Haich, Henrich, burger zu Colne 1452
IV 48.

Halberstadter Bibel I 315. III 217. 238.

IV 145. 162. — sonstige Drucke III

212. — Weltehronik III 240.

Halle, Schoppenbuch III 231.

Halmstad, Hist. Lied II 99.

Hamburg, Apothekergesellenstiick IV 26.

— Berichte I 146. n 147. — Briefe

aus H. I 111. — Convent l 97— 111.

— Domkirche, Liber Cantus II 117 N.
1. — Hartebok I 99. 117. Ill 197.

IV 18. — Kirchenordnung III 234. —
Martyrer I 178. II 179. — Privilegien

III 234. IV 24. — Reimchronik I 146.

— Verz. der Vicarien u. Commenden
III 234.— s. Chroniken. Drucke. Hist.

Lieder. Kempe. Stadtbiicher.

Hamelmann, Herm. II 82.

ten Hamme, Herbernt, Johan, Willem
Gebriider IV 114f.

Hammachersclies Lagerbuch I 313.

Hammenstedt, Liineburgische Chronik I

150. 195 N. 1. 236.

Hammenstedde, Bartoldus III 150.

Hannover, Reformationsgescbichte I 235.
— Stadtbuch I 235.

Bruder Hans, Marienlieder IV 106.

Hans Muntzinger, I)at pater noster myt
der glose (Druck) III 188.

Hanse, Lied v. d. Teutschen H. I 174.

— Hanserecesse n 201. — Hansestadte,
Privilegien der H. zu Antwerpen IV
56. — Statuten des Comptoirs zu Lon-
don IV 83. — Verzeichnis der Stadte
von 1553 III 121. — Hansische Ereig-
nisse II 113. — Gesandtschaft n. RuB-
land II 189. — s. Bergen.

Hanseleer, Latenrechte IV 37. 67. 70. 71.

Harburg, Hist. Lied 1 151.

Hardegsen IV 22.

v. Haren, Joh. s. Sehiphower.

Harfe, Geistliche I 98. 258. Ill 86.

de Harff, Arnoldus, Itinerarium in terrain

sanctam IV 23. 133. 167.

Harlingerland, Reimchronik des Grestius

Harsius, Johannes II 89. [I 230.

Hartebok I 99. 117. Ill 197. IV 18.

Hauptfeste des Jahres, Erbauungsbuch
f. d. I 197. — Van den hovethochtiden

III 14. — s. Festbok.

j

Hauptkirchen, Sieben H. Roms II 178.

|

III 226.

Ilausregiment, Gedicht vom H 162.

! van Haue, Johan (Goch) IV 58.

i Heberegister, Essen IV 108.

i
Heidenreich Droste, Chronik v. Munster

! I 296.

!
Heilige Land, AblaB der hi. Statten III

;
75. IV 101. — s. Bethlehem, de Harff.

Ludolf v. Sudheim.

|

Heiligen, Von der H. Ehrung des Ber-

drem Xanten IV 197.

I Heiligenleben IV 200; s. Jacobus deVo-
! ragine. — Einzelne Heilige: Aldegunt
! I 124. — Alexius III 260. IV 62. —
! Andreas III 136. — Anna I 210. Mi-

rabel III 65. — Antonius III 136. IV
95. 134. — Apollonia I 124.— Augusti-

nus IV 97. 128. — Autor I 217. 224.

j

HI 195. - Barbara III 24. IV 62;
gereimt (Drucke) : III 183. 217. IV

1

201. — Barlaam u. Josaphat IV 62. 99.

|

— Benedict 1 305. II 195. Ill 55. —
Bernhards Testament I 125. Ill 52.

i 57. 82. — Bernward III 122 — Bir-

I gitta I 105. Ill 65. 93. — Blasius IV

;

62. — Christina IV 62. — Christina

Mirabilis IV 63. — Cbristophorus III

260. IV 62. — Dorothea, gereimt I

202. 266. 273; Drucke III 183. 217.

— Edeltrudis IV 134. — Egidius I

! 218. — Elftausend Jungfrauen s. Ur-
i sula. — Landgriifin Elisabeth I 201.
!

213. Ill 19; von Dietrich v. Apolda
II 122 f. IV 143. — Eugenia IV 62.

— die beiden Ewalde III 95 (gereimt),

IV 147 (Prosa). — Fabianus III 136.

— Georg IV 63. — Gertrud l 305. —
Gertrud v. Hackeborn IV 108. —
Gregorius III 55. — Gregorius auf d.

Steine IV 96. — Hieronimus s Johann
v. Olmiitz. — Hiob IV 107. — Hu-
brecht I 244. — Apostel Jacobus I

175. — Martyrer die lira 8. Jacob
willen gestorben sind I 294. — Jake-
lina IV 134. — Ida IV 148. — Joist

IV 96. — Joseph IV 147. — Judas
Ischarioth I 167. — Justina IV 62. —
Katharina III 47. 70. IV 62; gereimt

I 202. 266. 273. Ill 24. IV 201. —
K. v. Schweden 1 106. — K. v. Senis

IV 42. 196; gereimt III 70. — 111. Drei

Konige IV 167; Drucke III 185. 187.

j

— Liudger I 288. — Livinus 1 244. —
Lucia III 136. — Liitbilt IV 200 (ge-

reimt). — Margareta 1 207. Ill 168;

aus dem Kl. Seelentrost II 167. Ill 11

;

gereimt I 89. 202. Ill 46. 253. IV 201.

Drucke III 183. 217. — Maria Magda-
lena I 207. IV 147. — Marina IV 63.

— Martin I 244. — Martyrer von Ham-
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burg u. Ebstorf II 179, — Matthias

IV 96. — Mechtildis I 208. — Ni-

colaus III 136. — Patricii purgatori-

um I 251. — Paulas III 136. —
Paulus Simplex IV 134. — Pilatus-

legende I 167. II 64. — Bruder Reiner

I 304. — Reynolt I 246. — Rochus I

244. — Sebastianus III 136. — Le-

gende des Kindes Symeon II 192. —
Theodora IV 63. — Thomas III 136.

221. — Tundalus I 84. 251. IV 107.

201. — Ursula IV 94. 201; gereimt

I 118. — Vincentius III 96. 136.

IV 62. — Vitus IV 62. — Wentzelaus
IV 96. — Zeno, gereimt I 202. 209.

'

III 162.
'

I

Kl. Heiningen I 229.

Heinrich d. Altere v. Braunschweig I 231.

— d. Jungere s. Histor. Lieder. — v.

Krolewitz, Vaterunser II 185. — d.

Lowe IV 139 f. — v. Zutphen II 94.

169.

Heisterbach, Monch v. H. I 205. — s.

Caesarius.

Helmke (Helmikb), Dichter des Liedes
i

vom Liibschen Krieg 1511 I 156.

Helmoldus Nagel IV 12.

Helmstedt, Chronik III 5. — Incunabeln

III 5.

Henning Hagen, Chronik v. Helmstedt
'

III 5. 235.

Henrich Haich, burger zu Colne IV 48. :

Henrico-Nicolaiten I 247.

Henricus de Vrimaria, Auslegung der 10
j

Gebote IV 154; lat. Ill 210. — De
quattuor instinctibus III 45.

Heraldisches, Collectanea v. Appelles I |

82.

Herbarius (Druck) III 178. 215. — lat.-
i

nd. Ill 107.
j

Herborn, broder Nicolaus I 163.
!

Hermen Bote, Weltchronik III 241.

Hermann v.Lerbeke, Schaumburg. Chronik
I 216. Ill 171.

Hermannus Buschius, Saphicon ad diuam
virginem III 232.

Hermes, Spegel des meisters Hermetis I

145.

Herpp. Dr., Praeceptorium II 114 N. 1.
J

Herrmeisterchronik II 131.

Kl. Herzebroek I 295.

Herzogenrath, Schtitzengesellschaften IV
Hieronymus s. Jheronymus. [9.

Hildebrandslied, Jungeres, nd. II 186. —
ndrh. IV 77—79. — [I 191 ist statt

„Hildebrand“ vielmehr „Hornen Sifridu

zu setzen!]

Hildesheim, Bistum, Sammelband III 121 f.
j— Stadt 1 250. — Chroniken I 308. !

— Rechtl. Abhandlung 1 227. — Richte-
;

boeck IV 158. — Scracz III 214. —
\

Stadtbuch HI 199. - Stadtrecht HI
200. — Tafelrunde I 227. — s. Be-

richte. Historische Lieder. Oldekop.

Reimchroniken.
v. Hildesheim, Johannes HI 185.

Hiltegardis, SchwesterH. Bucher IV 101.

Hinderung geistl. Fortgangs (12Punkte)

I 101. U 31. IH 58. 70. IV 35.

Hinricus de Hassia, Homilia vel tractatus

de lancea domini III 113. — H., Abt

von Kl. Marienrode, Epistola pro re-

formacione, lat. H 173.

Hiob, Geschichte des IV 107.

Hippocrates, De signis mortiferis III 209.

v. Hispanien, Andreas, Beichte IV 31.

Historia s. Chroniken. Volksbiicher. —
gentis Danorum, nd. I 135. — Sco-

lastica III 105. 138.

Historienbibeln s. Biblische Geschichten.

Historische Lieder in verhochdeutschten

Fassungen I 195 N. 1. — des 17. Jalir-

hdts. I 173. — Due de Alba etc. n 187.

— Braunschweig I 151. 153. 171. 173.

194. 217. 218. 224. 232. Ill 104. 148.

172. 194. 197. 200. 244. — Bremen I

96. — Breslau II 13. — Carl V I

229. 232. — Christianus v. Norwegen
U 97. _ Coin IV 23. — Delmenhorst

I 95 N. 1. — Dithmarschen H 93. 95.

96. 148. 190. — Einbeck I 229. Ill

I99f. — Schlacht bei Gollheim und

Bohmenschlacht IV 118. — Van den

Gosen und Vossen kryge II 187. —
Gottingen IV 117. — Spottlied auf

Job. Gropper I 294. — Halmstad II

99. — Hamburg I 140. 146. 151. 153.

Ill 234 f. — v. d. Teutschen Hanse

I 174. — Harburg I 151. — Herzog

Heinrich v. Braunschweig I 227. 229.

231. 232. — Hildesheim I 177 N. 1.

Reformation I 153. Ill 124. 194 f.

199. 200. Stiftsfebde I 153. 171. 194.

214. 226. 227. 229. 231. 232. 309.

in 104. 122. 124. 197. 201. — Jan t.

Leiden I 280. — Kurfiirst Johann

Friedrich v. Sachsen 1 233. — Julich-

Geldern-Cleve I 299 f. — Klaus Knip-

koff III 234 f. — Liibeck I 140. 155.

II 121 N. 1. 189. 199. — Ludwig v.

Ungarn II 102. Ill 104. — Luneburg

I 141. 151. 153. 158. 215. 221. 222.

225. n 199. Ill 114. 145f. 147. 152.

194. Praelatenkrieg I 153. 158. 222.

II 199. HI 145. 147; s. Keppensen.

— gegen Luther II 56 f. 159. 161. 199.

— Magdeburg I 151. 171. — Mecklen-

burg U 189. — Munster I 297. — Ol-

denburg 1 96. — Osnabruck I 292. Ill

129. — gegen d. Reformation HI 194.

— Rostock II 190. 191. — Schoppen-
stedt III 104. — Sievershausen III 201.
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— Lippold v. Spiegelberg III 122. —
Sterneberg, lat.-nd. II 12.— Stralsund

I 172. II 192. — Warberg II 85. —
Wolfenbfittel I 171. 194. Ill 104.

Historische Werke I 81.

Hochzeitsgedichte, Imel Agena I 83. —
18. Jahrh. 1 214.

Hoffmann v. Fallersleben IV 120.

Hofnagel, Diariam (Bergen) II 97.

Hofrecht s. Latenrecht.

Hohelied, Text III 213 (Cap. 1—7 nd.).

U 130 (lat.). — Auslegungen II 28.

178. Ill 13. 24. 74; lat. II 114 N. 1.

— Richard v. St. Victor IV 84. —
Predigten des hi. Bernh. IV 86.

Holstein s. Reimchroniken.
Holte, Boec van dem h. I 99 ;

nld. I 276.

IV 75.

Holtmans, Joh., Van waren geistliken

leuen I 293. — s. Ancelmus.
Homilien s. Predigten.

Honsprake, Uber HI 33.

Hoppe, Lyborius, Geistl. Spiel a. d. In-

terim I 164.

Hoppener, Petrus, Erklarung der Apo-
kalypse I 119.

Horarien I 127 f. 200. 224. 11 46. 139. !

194 N. 1. Ill 34. 224. IV 7. 8. 124.

— Druck III 190. — lat. II 126. —
;

Einzelne Horen: St. Agnes IV 8. —
Allerheiligen I 200. — St. Anna III

37. 50. — Auferstehung IV 8. — St.

Barbara IV 8. — St. Benedictus IV 8
cf. 185. — HI. deist I 128. 200. 311.

II 194 N. 1. Ill 130. IV 125. — St.

Katharina IV 8. — HI. Kreuz I 127.

289. 309. U 194 N. 1. IV 7. 125. —
Passion I 266. Ill 164. IV 31. 149.
— HI. Sacrament 1 128. — Ewige Weis-
heit I 103. 127 f. II 194 N 1. Ill 32.

159. IV 125. 149. — Unbestimmt II

48. 139. Ill 32. — s. Marienandachten.
Mariengedichte.

Horaz, Carmen endecasyllabum Saphicum
ad Lacinium, lat. n. nd. Ill 150.

v. Horneck, Ottokar I 172.

Horologium devocionis (lat.) Ill 173. —
s. Suso.

Hortulus s. Ortulus.

Hoveschen reden, Van III 102.

Hovethochtiden s. Hauptfeste.

Hoyer, Caspar, Liederbnch H 114.

Hoyers, Anna Ovena, Gedichte II 114.

St. Hubrecht, Leben I 244.

Hugo v. Trimberg, Renner HI 171. — v.

St. Victor, Gebet IV 128.

Hundert Artikel s. Passionsandachten.

Hus, Wylhem, ten Eleue (Arzt) U 56.

Husgesinne der Lieften I 247.

Hussiten IV 117.

Hymnen s. Lieder, Geistl. — Lat.-nd.

Erklarung und Umschreibung von H.
I 183.

St. Jacobus, Apostel, Leben 1 175. 294. —
Reimgebete 1 166. HI 60. 72. 75. 78.

— J. minor, Gebete zu 1 166. — Reim-
gebete I 166. Ill 60. 72. — de Cesso-

fis, Buch v. Schachspiel U 60. — de
Erphordia, He arte bene moriendi (lat.)

III 150.— Scracz de Indagine, Gedichte
IH 214. — de Voragine, Legenda au-

rea I 174. 204. II 116. Ill 95. 136 f.

IV 94 f. 99. 147. — Drucke I 238. II

121. 136. 141. Ill 179. 187.215.217.
221. IV 162. 163. — Auszuge HI 10.

Jagd, Geistl. I 132.

Jahreszeiten, Merkverse ni 174. IV 200.

St. Jakelina, Leben IV 134.

Jan van den Berghe, ’t kaetsspell ghe-
moraliseert H 60. — v. Leiden I 280.

Jans Enenkel, Reimbibel IU 171.

Jarfke ter Miinte s. Prophezeiung auf
Ostfriesland.

Iburg, Eroberung von I 280 f.

St. Ida, Leben IV 14S.

Ideal des Mannes I 211.

St. Jheronimus, Gebet IV 190. — Gebet
an Rusticus I 112. Ill 75. — Gebete an
J. Ill 87. — Leben s. Johann v. 01-

miitz. — Psalter H 181. — Regel IV
108. — Reimgebet zu J. Ill 65. —
Sendbrief H 158. — Sermon von Ma-
riae Himmelfabrt IV 195.

Jerusalem, Himmliscbes, gereimt IV 172.

176.

Jesaias, poet. Bearbeitung III 199.

Jhesu Christi bokelin = Siinden Wider-
streit IH 18.

Jesus, De forma et moribus Jesu I 277.
— Gebet vom siiBen Namen Jesu IV
189. — s. Leben Jesu. — J. Sirach I

239. 248. 249.

Jeverland, Interim. I 92. — s. Chroniken.
Imagine, De i. vite (Predigten, lat.) II

196.

Imitatio s. Thomas a Kempis.
In ivat quadt de mynschen nu gekamen

synt (gereimt) II 161.

Incunabeln s. Drucke.

de Indagine, Jacobus Scracz III 214.

v. Inden, Thom., Prior lacensis IV 20.

Inschriften, gereimt I 82.

Institutorium monachale IV 173.

Instruction fiberVerwaltung eines Kloster-

gutes I 294.

Interimsstreit, Schriften zum I 92. 161.

163 f. II 46.

Interlinearversion lat. Hymnen I 183. —
der Psalmen III 250.

Interpretaciones nominum hebraicorum
0 193.

Johan(n) van Brack, leseinester to Osen-
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brugbe III 231. — Friedrich, Kurfurst

v. Sachsen I 233. — Gropper, Spott-

lied auf I 294. — v. Haren s. Schipho-

wer. — van Lemege s. Chroniken Fries- ,

land. — Graf z. Manderscheit IV 49. —
Graf v. Oldenburg, Leben III 127. — v.

Olmtitz, Epistola Eusebii etc. (= Leben
des hi. Jheronimus) I 86. II 27

;

Drucke 11 135. Ill 178. — v. Padua,
Benedictus Thesaurus Mundi II 151.

— Viscbers, Lehreu fur Nonnen I 288.

— v. Wurzburg, Wilhelm v. Oesterreich

IV 81.

St. Johannes Baptists, Reimgebet III 26.

— Evang., Gebete an I 108. U 126; \

Reimgebete III 72. 84. — fr. J. de Cape-
;

strano, Gebet II 176. — Damascenus,
Barlaam u. Josaphat IV 99. — Har-

!

sius II 89. — v. Hildesheim, Geschichte

der hi. drei Konige (Druck) III 185.

187. — Klausner J., Paradies I 85. —

-

de Regio Monte, Astronom IV 113.

—

de Rupescissa, Van dem vefften wesende
aller elementeirden diuge III 177. —
de Valez

,
Hemmelsche Funtgroue

(Druck) III 187. 215. 216.

Johannisevangelium, Anf. des I 108. 178. 1

270. 311. II 36. Ill 35. 70. 79. 89. !

IV 152. 159. 190.

St. Johannis-Minue II 123.

Joist van Landwick, Buchbinder IV 65.

Jon Ovens, Eiderstedter Clironik II 147.

Jordanus v. Osnabriick, Cronica de trans- •

latione imperii (lat.) Ill 113. — von
Quedlinburg, Ghedechtnisse van dem
leuende Jhesu Christi II 180; Aus-

;

ziige I 197. — Sermones I 284.

Jorisz s. David.

Josep, Von den Todsiinden I 83.

St. Joseph, Leben IV 147.

Josephgeschichte IV 63. [IV 96.
,

St. Jost, Gebete II 47 III 173. — Leben •

Isidorus, Lere wo sik de mynsche sehal '

schicken to enen guden leuende I 263.
]

Judas Iscbariotk, Leben I 167.
_

Juden IV 117. — Glaube der J. I 210.— Judeneid IV 45. 50.52. — Prozesse !

IV 119. — Sternberg II 201. — Kind .

Symeon II 192.
\

Julich IV 56. — Behr a Lahr IV 112.
\— Jiilichsche Eehde 1542 IV 6. —
j

llistor. Lied I 299 f.

Jungfrauen, Vonl2geistl. I 102. Ill 30. !

53. 157.
j

Jungfrauen- u. Wittwenspiegel (aus dem i

Kl. Seelentroste) II 167. Ill 11. i

Jungfrauschaft, Buch von d. Ill 225. ;

Jungste Gcricht, gereimt IV 172. 176. —
j

Prosa IV 172. — s. Zeichen.
St. Jurgen, Gebete zu II 43. — Reim-

gebete III 60. 72.
|

Jurgen Peters von der Wysmar (Arzt)

II 56.

Jurien van Lunen (Arzt) II 56.

Jus canonieum, nd. Ill 220.

St. Justina, Leben IV 62.

Jiitisch Low II 148. Ill 114. IV 25.

—

hd. Glosse II 149.

Jiitische Sammluug II 109. 119.

Jutland, Chroniken II 83. 119f.

Iven Knudsen, Brief II 86. — Eiderstadt.

Chronik 1 234. — Korte Vortekinge II

87. 88. 151. 163. Ill 113. 234.

Iver Peters, Eiderstadt. Chronik II 202.

Kabbalistisches II 56.
:

t kaetsspell ghemoraliseert (mnld.) II 60.

Kaiserrecht, Das kleine K. IV 51. 59.

Kaiserswerth IV 74.

Kalandgedicht III 3. 241. 250 f.

Kalendarien in Gebetbiichern I 86. 88.

98. 111. 113. 114. 127. 146. 182.204.

250. 264. 268. 300. 301. 310. 311. II

35. 43 40. 120. 146. 170. 181. 183.

186. 194 N. 1. Ill 108. 110. 174. 212.

232. IV 8. 9. 28. 101. 124. 147. 149.

159. 179. 186. 189. — in anderen geistl.

Hss. II 13 f. in 260.

Kalender - lncunabeln III 198. 237. —
-Practica I 119. II 55. — Brunfelth

II 183. — Capiteyn II 61. — -verse

II 55.

lvameren, Van xv I 206.

St. Kanutus, Reimgebet II 46.

Karfreitagsgebet s. Reimgebete.
Karl d. GroBe, Prosaroman, danisch II

113.

Karl V I 208. 229. 232. IV 58. 65. 07.

Karsten Smeding (Smedeken), Segellatio

Indira I 235. II 151. — Druck II 99.

Karte von Eiderstedt 111 113.

ten Kate, Lambert 11 63.

Katechetische Stiicke III 33 (10). 154.

176.

Katechismus IV 117. 153. — Dietenberger
III 218. — Stennebergk IV 22.

St. Katharina, Gebete zu III 173. IV
184. — Horen IV 8. — Passionsbe-

trachtungen I 104. — 15 Paternoster
IV 184. — Reimgebete I 251. Ill

26. 78. IV 150. — s. Heiligenleben.— v. Scbweden, Leben I 106. — v.

Senis, Gebete 1 112. — Leben IV 42.

196. — gereimt III 70.

Kempe, Stepb., Bericht liber die Ein-

fiihrung der Reformation in Hamburg
I 140. 146. 233. II 131. 184. Ill 125.

234. — Lied a. d. Seerauber Klaus
Knipboff 1525 HI 234.

Kempen, St. Annakloster IV 60.

Kenkel, Detmar, Bremiscbe Chronik I

95. 228. Ill 115. — Hauscbronik I 95
N. 2.



Register IV. 239

Keppensen, Hist. Lied Ltineburg I 153.
|

158. 221. II 67. 68. Ill 114. 147.

194. IV 140.

v. Kerssenbrock, Berm., Gedieht off Hi-

storic van den Monsterschen Weder-
doepers l 296 f.

Kerstenenspegel s. Coelde.

Kette, Goldene I 126. 180 f.

Ketzer IV 117.

Kiel, Chronik des Asmus Bremer II 89. i

107. 147. 14S. — Stadtbficher II 148.
j

Kielholt, Hans, Svlter Chronik II 149.
:

Kinder bock s. Arzneibiicber. [202.
'

Kindertaufe s. Proles.

Kynttucht, Gheystlyke vnses salichmakers
j

Jhesu eristi III 183.

Kirchberg, Mecklenb. Reimchronik II 200.
|

Kirchengebete f. d. ganze Jahr I 98. 99.
j

102. 106. 107. 114. 166. 167. 312. II l

40. 41. 59. 115. Ill 30. 157. 162. 163. !

IV 161.

Kirchenordnungen, Hamburg III 234. —
j

Herzogtum Liineburg (Druck) III 154. !

— Osnabriick I 314.

Kirchenvater s. Anctoritates.

Klage des Crucifixus s. Sechs Klagen.
j— Eyn kl. iegen den Egenwilliscken i

(gereimt) II 160 f. — U. L. Frauen s.
j

Marienandachten. Mariengedichte. — I

uber d. toten Sangesfreund (lyriscbes

Gedieht) II 58. — d. verdammten Seele

(gereimt) II 43. 168. Druck III 186.

217. 236. — uber die Unbestandigkeit

des Weltlebens (gereimt) I 213 f.

Klagegedicht, Nd., fiber d. Einziebg. d.

ostfr. Kloster d. Enno II I 82. 216.

Klagen, Sechs Kl. U. H. (Gedieht) I 89
(= 7 Betrubnisse !). II 47. Ill 35

N. 1. 48. 164. 245. IV 160.

Klange, Van dem I 162.

Klaus Ivniphoff, Lied III 234 f.

Klausnerleben, Lobpreisung des II 163 f.

Kleinglaubigen, Von den III 91.

Klinckhamer, J., Reimchronik d. Bischofe
v. Osnabriick 1 231.291.304. Ill 129.

Kloster, Geistl. I 305. II 194 N. 1. IV
16; gereimt I 101. Ill 56.

Klosterleben, Bewahrung des I 160. 163.

— Ursprung des II 158. — s. Ermah-
nung an Klosterjungfrauen.

Klosterreform des 15. Jahrhs. I 305. II

173.

Klosterregeln I 313. — Pynufius I 204.

Klosterspiegel (aus dem Kl. Seelentrost)

II 166. Ill 11.

Klusenerschen. Van der (Passionsandacht)

IV 15.

Ivniphoff, Klaus, Lied III 234 f.

Kniphausen, Chroniken I 91.

ivnipstrow, Joh. II 45 f.

Knoblock (Mark), JudenprozeG IV 119.

Knudsen s. Iven.

Kochbueh, Nd. I 83. Ill 44.

Kock, R., Lubeckisehe Chronik I 137.

233. II 75—77. 163. 185. 195. III

Koker III 197. [123.
Ivoler, Mag. Joh., in Liineburg I 159. —
Grund vnd bowys vth der Schryfft vam
vegefur I 160. — Ubersetzung eines
Gebets des Erasmus I 161.

Konemann. Pfaffe, Kalandgedicht HI 3.

241. 250 f. — Viridarium b. virginis

(J5. Marien wortegarde) I 190 f. 208.
Ivonige, HI. drei, Leben IV 167. Drucke
1H 185. 187. — Reimgebet in 77.

Konigen, Von den toten und lebendigen
(Gedieht) I 281.

Konrad v. Wurzburg, Goldene Schmiede
I 93. IV 81.

Korner III 147. — Der deutsche K. I

195 N. 1. — Chronica novella, nd.

Auszuge I 170; s. Liineburg, Bromes-
chronik (jiingere Recension).

Koesen-guider zu ACpel IV 52.

Koste, Geistl. Ill 128.

Krabbe, Erich, Ubersetzung des Jfitisch

Low II 148.

Kraniehhals (gereimt) II 110.

Krauterbuch I 143. — Druck II 141.

Krautgarten, Geistl. (Gedieht) IV 18.

Kreuz s. Passionsandachten. — Titulus

triumphalis des hi. Kr. I 276.

Kreuzesholz, Legende III 204; gereimt

I 99. 276. IV 75. — Reimgebete znm
Kr. HI 60. 90.

v. Krolewitz, Heinrich, Vaterunser II 185.

Krone Christi, alleg. IV 124
;

s. Marien-
andachten. Mariengedichte. Passions-

andachten.
Kruthoff der sielen (Areola anime) IV 92.

Kulenburg, Abkumpst der alten Herrn
zu K. IV 23.

Kunst aller kunste I 132.

Kurtz, H. IV 74.

Kyrie Germanicum I 203.

Laborintus, Iat. Rhetorik III 231.

Laiendoctrinal des Jan Boendale III 119.

197.

Laienregel des D. Engelhusen I 201. III

101 .

Laienstatuten des Kl. Bodeken IV 167.

St. Lambertus, Reimgebet in 61.

Lambert v. Oer, Gesch. d. Oldenb. Krieges

gegen Munster 1538 I 90.

Lampus, Christianus I 162.

Landgerichtsordnung, Schleswig IV 24.

Landrecht s. Rechtsbiicher.

Landrechte, Betuwe IV 65 f. — Dith-

marschen II 151. — Fehmarn IV 24.

— Jfitisch Low II 148 f. HI 114. IV
25. — Ostfriesland I 82. 135. 136. Ill

120. 233.
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Landwick, Joist v. IV 65.

Lange, Heinr., Biirgermeister v. Lfine-

burg, Tagebuch I 231.

Langenbeke, Biirgerm. Herm., Bericht

uber den Aufstand zu Hamburg 1483

I 146.

Kl. Langenhorst, Briefsammlung III 153

N. 1.

Langins, Kodolphus in 232.

Latenreehte, Cleve IV 37. 70. 72. —
Hanseleer IV 37. 67. 70. 71. — Xanten
IV 37. 52. 67. 70. 72. — Thiens Rechte
IV 67. 70.

Laudes, Die 15 L. (Andacht) IV 12.

Lanremberg, Joh., Skimpgedichten II 64.

St. Laurencins, Reimgebet III 60.

Lauritsson, Bergens Fundats I 137. 0
97. 202.

Leben, Van eyneme boetsame leuende
(Beichtbuch) III 97. — Van eynem
salighen leuende III 101.

Leben Jesn IV 146. 200. Ausziige II

186. Ill 32. 172. — De ghebord vnde
datk leuent u. 1. h. Jhesu cristi 111

147 f. — in Form von Meditationen
u. Oefeningen I 279 (nld.). IV 131. —
in fortlaufender Andachtsreihe III 57.

81. — mit Miniaturen 1 199 (gereimt).

II 45 (Prosa). — s. Bonaventura. Jor-

danus von Quedlinburg. Ludolf von
Sachsen.

Lebensspriiche (gereimt), lat. u. nd. II I

124 f.

Lectionare s. Plenarien.

Lectulus noster floridus, Allegorie I 133.

Leddere des hemmels I 237.

de Leghenytze, Mathias II 193.

Legemo s. Lemmege.
Legenda aurea s. Jacobus de Voragine.
Legendarische Stiicke I 249. Ill 204.
Legenden s. Heiligenleben.

Lehnrecht s. Rechtsbiicher.

Lehnrechte IV 67. — Cleve IV 52. 69.— Zutphen IV 52. 65. 67. 69. 70.

Lehren, Geistl. I 108 f. 132.256. Ill 82.

IV 128. — Gate Lehren IV 34 ;
ge-

reimt II 168. — Suberke lere III 58.

— Geistl. Lehren beg.: Nu les vnde
weder les alle de schriften der hilgen
II 168. IV 28. [II 26 dem Augustinus
zugeschrieben.] — der 5 Einsiedel I

133. — f. Geistliche (12 Stiicke) I 101= 256. — Eyne gude lere van einer
junchvrowen (gereimt) II 113. — vom
Leiden 1 206. Ill 82. 148. IV 155(c).
173. 181. — Viff 1. unses heren III

164 (= Gedicht v. d. SechsKlagen U.H.).— fur Regierende I 114.
Lere wo cleyne wy gode achten (Gedicht)

IV 35.

Lehrgedichte III 146. 244 f. IV 75. 182.

— antireformatorische II 159— 162.
— fiber Belagerungswesen II 101 f.

Leichenpredigten I 294. — des M. Joh.

Spangenberch II 45.

Leiden, Drucke III 176.

Leiden s. Lehren.
Leipzig, Drucke III 174. 236.

Lemmege, Chronik von Groningen II 64 f.

IV 132. — s. Benninghe.
Lenethuns Aufruhr III 129.

Lerbeke, Hern, v
,
Scbaumburgische Chro-

nik I 216. HI 171.

Lesemeister, Aussprfiche der 5 L. IH 82

;

s. Meister.

Letanie s. Litanei. Passionsandachten.
Levold v. Northoff, Markische Chronik

I 215. 299. IV 57. 74. 148. 167. —
s. Verne. — Hd. Ubersetzung von H.
Kurtz IV 74.

Lexika s. Vocabularii.

Liber de apibus des Thomas Cantimpr.

I 249. II 49. IV 174. — cerimonialis

IV 43. — de exercitio sancto rituali

IV 166. — memorie mortis II 22. —
moralis De consilio patris pro iuueni-

bus (lat.-hd. Verse) III 172. — de regia

potestate II 23. — vagatorum II 99.— vite II 22.

Lycht der selen (Beichtbuch, Druck) II

135. Ill 178.

Van Lyckmalen vnd Teken, dar hy de

!

warhafftyge Christlike kercke . . to vn-

derschedende I 162.

Liebe, Zweierlei IH 33.

Liebesbriefe, gereimt 1 244. IV 42.

Liebesgespraeh (gereimt) II 111.

Liebeslied II 80. — lat.-nd. IH 218.

Lieder, Geistl., Sammlungen I 181. 182.

267. II 44. — Einzelne Lieder I 97.

98. 127. 167. 181. 240. 270. 309. II

11. 29 f. 44. 159. 186. Ill 14. 32.39.
42. 67. 85. 93. 158. 164. 172. 227. IV
32. 60. 129 f. 153. 180 f. —lat.-nd. IV
180. — mit Noten I 240 f. H 98. 115.

III 14. 134 f. 205. IV 180f. — Liedan-
fange s. Oster-fWeihnachts-jbreviere.—
an Maria s. Mariengedichte.—Neujabrs-
lied IV 181. — (Verfasser) St. Bern-
hard I 309. Ill 111. — Peter v. Ar-
berg II 198. Ill 38 N. 1. IV 180. —
Veghe I 285. — ABC-Lieder III 225
N. 1. 226; zu Maria III 34. 133.

— Andere Land I 270. IV 188. —
Ave Jesu conditor (lat.) Ill 257. —
Aue manus dextra Christi (= lat. Fas-

sung der s. g. bede Gregorii) III 111.

IV 7. 102. — Boghe dyne stren-

ghen telgen III 224. — Christ is up-
gestanden I 203. 240. n 143 f. IH
205. — Christus is opghestaen dats

plaen I 240 f. — Christe qui lux es
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III 38. 131. 198 (Druck). — Christum
wy schollen lauen schon I 203. — Crux
fidelis I 101. 316. — Dat wafi ein

eddel konniges soen II 44. — De werlt
hefft my in orer ghewalt III 41 f. —
Der alle syn leit wilt wrecken (nd.-lat.)

I 267 f. — Dilecte mi revertere III

39 f. — Droch werlt I 98. 167. — Eck
clage dat eck vorloren han III 67.—
Erholt vns heer bi dinem wort II 186.
— Gelauet sistu Jesu Christ I 203.

Ill 135. — Hec est dies III 35. —
Hef op dyn crutze I 127. 181. 314.

II 29. Ill 32. 158. — Ho luyde so

sanck der leerer van der synnen I 274.

II 29. — Jhesu gudertyrenheit I 309.

Jhesus is clarer dan de sunne I 310.
— Ik wil en steruen leren III 40 f. —
In alien steden waer yck sy I 310. —
In dulci jubilo III 134. 218. — Lauda
Syon I 286. Ill 14. — Love zederbom
love I 180. — Louet sist du ihesu crist,

m. Noten III 135. — Geistl. Mai III

£5. IV 153. — Media vita H 180;
Luthers Fassung I 267. II 180. —
Myne sehl erhebet den heren I 203. —
Myne sehl o Here moth lauen dy I 203.
— Nu kom der heiden heilandt I 203.
— 0 figura patris substancia (lat.) I

196. — 0 Gott wy dancken dyner gude
II 186. — 0 Jesu amantissime myner
sele der langet so sere na dy (lat.-nd.)

III 93. — O Jesu Christ, sint du nu
bist H 159. — Puer natus (lat.-nd.)

1 203. — Twe discipulen quamen gaende
I 240. — Vader vnse im hemmelrick
n 186. — Veni redemptor I 94. 102.

108. H 36. Ill 14. 65. — Verblyt v

ghy Christen int gemeyne I 240. —
Verbum supernum III 14. — Wir wilt

alle singen I 250. — in Prosauber-
tragungen I 112. 113. 250. 286. 289.

II 36. 37. 171. 175. 181. HI 46. 55.

106. 130. 131. 160. 229. 242. IV 185.

Lieder, Weltliche I 222. II 186. Ill 218.

IV 79. 80. — Anfange H 116. — Epi-
sche Lieder nd. I 191. II 186. IV 77

—

79. — Historische Lieder s. das. — Lu-
cretia H 186. — Lieder auf Luneburg
I 222. IH 146. — Minnelieder I 222.

II 145. — Rummeldeus H 151. — Tan-
hauser H 186. — Trinklied ni 104.

Liederbiicher, Herzogin Ammelya IV 118.

— Fabricius U 98. — Casp. Hoyer U
114. — Ndrh.-nld. Liederbiicher I 266.

273
Liederhandschrift, Ebstorfer I 182. —
Haager (mnld. u. ndrh.) I 248. 263.

Limburg IV 56.

Lindawe s. Marcus.
Lippe IV 56.

Kgl. Ges. d. Wiss. NachricUten,

Lippold v. Spiegelberg III 122.

Litanei I 114. 128. U 36. 139. 173. 184.
III 29. 46. 56. 90. 131. 157. 213. 223.
224. IV 17. 125. — gereimt III 242.
252. — s. Psalter (Anhange). Passions-
andachten.

St. Liudger, Leben I 288.

St. Livinus, Leben I 244. — Reimgebet
HI 61.

Livland s. Chroniken.
Livlandische Sammlung HI 197.

Lob der hi. Dreifaltigkeit (Lobpsalmen)
IV 26.

Lobgedicht a. d. Stadt Braunschweig I

218. 224 f. — auf d. Herren von
Sachsen IV 44.

Loccumer Erzahlungen I 184. 201.
v. d. Loe, Frau Billia IV 197.

London, Hansisches Kontor IV 83.

Lorentzen, Knudt, Denkwiirdige Ge-
schichte (Nordstrand) II 93.

Loringa, Ostfries. Genealogien I 296. II

82.

Louwe, Jac., Chronica Bremensis I 95.
Low, Jiitisches II 148 f. Ill 114. IV 25.

Liibeck, Griindungsgeschichte IV 139. —
Linea der Borgermeister vnnd Rat-
manne II 76. — Reformationsbericht
II 78. — s. Chroniken. Drucke. Histor.
Lieder. Schiffrechte. Stadtrechte.

Liibeeker Bibel I 247. U 121. 134. HI
181. 217. 238. IV 163.

St. Lucas, Reimgebet III 61.

St. Lucia, Leben III 136. — Reimgebet
III 61.

Lucidarius II 193. IV 171.
Luciferi Epistola II 114 N. 1.

Lucretia, Lied von d. II 186.
Luden, Melchior (Dithmarscber) II 93.
Ludolf v. Sachsen, Leben Jesu IV 93.

166; s. Bonaventura. — v. Sudheim,
Reise ins hi. Land II 178. Ill 119.
215. 218. 226. IV 89. 102.

Ludwig v. Ungarn II 102. HI 104.
Liigenlied IV 143.

Luneburg, Herzogtum, Kirchenordnung
III 154. — Stadt I 150. 229. 230. Ill

193 f. — Gemalde i. d. St. Johannis-
kirche I 150. — Lobgedichte auf L. I

222. Ill 146. — Ratsliste III 147. —
Stadtrechte I 141. 153.— Streitschrif-
ten der katholischen Partei in L. I
159— 165. — Siilzbuch der Familie v.

d. Molen II 186. 199. Ill 152. — s.

Chroniken. Cordt vam Hagen. Dorinck.
Histor. Lieder. Keppensen. Schomaker.

Liinen, Spormekers Chronik I 300. —
Jurien von L. (Arzt) H 56.

Luther, Brief an II 33. — Euangelion
M. Luthers s. Wicel. — Gebetbuchlein
II 182. — Lieder Ls. II 44. — Media

18Phil.-hist, Klasse. 1913. Beiheft.
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vita I 267. — Lieder gegen L. II 56 f.
j

159. 161. 199. — Predigt nd. (Druck)
III 222. — Streitsehriften gegen L. I

162. — Taufbfichlein II 48 f. Ill 197.

— Ynderrichtinghe an de vadderen II

49. — Ygl. Spalatinus II 49. 183.

Lutherbibeln I 247. 315. Ill 219. 1Y
164.

St. Lfithilt, Leben IV 200 (gereimt).

Luxemburgische Mundart I 247.

Lyrisches I 222. II 57 f. 145. Ill 239.

St. Macharius IV 188. [261.

Maerlant, Historie van Troyen IY 200.
— Rijmbijbel IV 130.

Magdeburg 1 224. — Berichte III 251.

— Hist. Lieder I 151. 171. — Matz
zu M. (Arzt) II 56. — Stadtrecht I

116. — s. Drucke.
Magia, De kunst M. Na der mening der

olden I 144.

Magirus, Ambrosius, Prognosticon IV 140.

Magnificat s. Marienandachten.
St. Magnus, Reimgebet III 61.

Maie, Geistl., Lied IV 153. — Mai der
frolicheit HI 85.

Mainz, Drucke III 237. — s. Croneke der
Sassen.

Manderscheit, Johan Graue zu M. IV 49.

Mann, Ideal des M. I 211.

MandeviUe I 139. 170. 174. Ill 250. IV
76. 172. — hd. Druck III 188.

Mantel ULFr. s. Marienandachten.
St. Marcus, Reimgebet III 60.

Marcus v. d. Lindaue IV 170. — Historie

v. Auszug d. Kinder Israels I 126. IV
99. — Tractat fiber d. 10 Gebote I

124. 126. Ill 205. IV 99.

St. Margaretba, Gebete III 51. — Reim-
gebet III 78. — s. Heiligenleben.

St. Maria Magdalena, Andachten IV 16.

— Liturgie f. ihr Fest U 172. — Leben
I 207. IV 147. — Reimgebete HI 79.

93. — Tractat fiber M. M. Ill 51. — s.

Gebete.

Marienandachten [alle gereimten s. unter
„Mariengedichte“|, ohne nahere Bez.

Ill 127. 206. IV 7 f.
;
lat.-nd. Ill 167.

— Aurea Quinquagena (lat.) Ill 166.

— 3 Avemaria HI 110. — 24 Av. IV
152. — 100 Av. Ill 108. IV 184. —
Ueber das Av. Ill 83. — Ave preclara

maris stella (Prosa) I 102. — Betrfib-

nisse ULFr. I 99. Ill 208. — Die 5

Betr. ULFr. I 102. II 126. IV 150.

— Bock der bedroffenisse . . . Marien
(Druck) III 179. 182. 189. 209. 215.

216. 241. Auszfige in 83 f. — Bli-

schop, ULFr. bl. vp passche dach IV
22. — ULFr. Blumenkranz III 108.— Van der bodeschop ULFr. I 262.
— Brevier III 75; der hi. Birgitta

n 105. — C'ompassio b. v. IV 22. —
Crinale b. virg. (lat.) HI 111. — Die

10 Ermahnungen ULFr. IV 15. — Ma-
rienfeste HI 160. IV 13; s. Festbok.

— Annunciationis HI 55. — Mariae
Himmelfahrt (lat.-nd.) HI 166. 167.

(Reimprosa) III 56. — 7 Freuden
ULFr. II 36. 126. 146. m 32. 159.

173. IV 7. 161. 189. — 10 Freuden

I 102. — 24 Freuden IV 185. — Ge-

zeiten ULFr. I 200. 268. 300. 311. 312.

11 35. 46. 139. 146. 184. 194 N. 1.

III 29. 32. 46. 130. 157. 224. IV 17.

124. 149. 150. Drucke III 190. —
Klage ULFrauen I 93. Ill 165. —
Verba b. M. virg. ad filium in cruce

pendentem, lat.-nd. III. 165 f. — ULFr.
Krone I 133. Ill 75. 109. 241.

Druck III 191 ;
s. St. Bernhard. —

Litanei ULFr. III 32. 66. 108. 159.

IV 7. — Van werdicheit des loues Ma-
rien IV 7. — Lobgesang von ULFr.
III 208. — Magnificat IV 13. 161. —
7 Magn. Ill 160. — ULFr. Mantel I

130. Ill 108. IV 22, vgl. St. Bern-

hard. — Medelidinge der h. Junck-

fruwen M. IV 10; s. Bock der be-

droffenisse M. — Messe I 99. Ill 262.

— Namen M. H 138. IV 13. — Offi-

cium b. M. virg. IV 39. — Pallium I

130
;

s. Mantel. — Die 7 Pater-

noster u. Avemaria IV 16. — Geistl.

Pilgerfabrt zu ULFr. HI 108. — Psalter

ULFr. I 105. 114. 128. H 11. IH 66.

108. 243. IV 7. 26 ;
lat. gereimt III

111. Gebete dazu III 67. 108. 135.

IV 7. Mirakel dazu II 45. 115. —
Tractate fiber den Marienps. (lat.) II

114 N. 1. — Die 7 Psalmen ULFr.
IV 22. 101. — Rosenkorbchen ULFr.
IV 101. — Rosenkranz II 40. Ill 32.

45. 87. 108. 109. 159. 160. IV 151.

161. — De grote r. Ill 131. — Ro-

sarium IV 185. — Mirakel zum R. II

115. — Die 15 Salve regina IV 12. —
Sequencie van ULFr. I 112.— Marien-

spiegel III 13. — We troistlichen ind

behulplich dat M. is dem mynschen

IV 8. — We OLVr. geynen twist ge-

liden ynkan tuschen eren soene ende

erbarheit irs loues IV 8. — Verktin-

digung M., mit Miniaturen IV 151. —
De Vesper van ULFr. Ill 131. — Vc-

stimenta b. M. (lat.-nd.) Ill 167. —
ULFr. Worte unter d. Kreuze II 37.

47. Ill 27. 28. 63. 70. 75. 85. 89. 173.

246. 257. IV 22. 150. 184.

Kl. Marienberg b. Helmstedt, Reimchro-
nik I 218 f.

Mariengebete (Prosa) 1 100. 111. 112. 113.

128. 132. 279. H 41. 126. 173. 175. Ill
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22. 46. 58. 67. 94. 108. 109. 111. 155.

156. 160. 161. 164. 168. 171. 173. 241.

IV 15. 17. 101. 149. 150. 161. 166.

— Reimprosa I 270. II 48. 171. —
150 Gebete an M. u. Jesus, in 3
Kranzchen III 108. — v. d. Gliedmafien

Mariae III 94. — to meylanen IV 14.

Mariengedichte I 93. — Ave Maria II

146. — Goldene Avemaria II 128. Ill

50. 72. 73. 132; nld. Druck III 216.
— Ave preclara I 286. Ill 28. 39.

50. 70. 79. 83. IV 195. Vgl. HI 64.

133. — Orationes de quinque doloribus

b. M. v. Ill 127 [als Passionsreimgebet
III 25. 257]. — 7 Betrfibnisse ULFr.
I 105. 250. 269 f. 282. II 180. Ill 36.

49. 50. 79. 83 f. 132. 174. 189. 261.

IV 14. 150
;

des Papstes Clemens
II 180. — ULVr. bomgharde (Druck)
III 241. — 7 Freuden III 212. — Die
7 himmlischen Freuden ULFr. I 310.

Ill 133 (= 7 kurzen Freuden!) — Die
7 irdischen Freuden III 64. 132. —
Die 7 kurzen Freuden I 94. 310. 312.

Ill 65. 71. 80. 84. 133. 135. 161. 173.

— Die 7 langen Freuden I 310. II

128 f. Ill 25. 66. 73. 89. 249. IV 151;
abweichend III 87. — Garten ULFr.
Ill 71. — Gezeiten ULFr. I 105. Ill

36. 47. 242. 252. IV 150. Drucke
III 190. — Tide ULVr. van erer me-
delidinge III 132 (= 7 Betrubnisse).
— Marienklage (Spiegel) III 229. —
Vnsir vrowen clage I 200. — Bordes-
holmer Marienkl. II 144. — Maria am
Kreuze 1 109. Ill 163. — ULFr. Krone
III 36. — Marienleben des Bruder Phi-

lipp 1 117. 236. — VnserVrowenlechkf?)
Ill 239. — Die 7 Leiden M. I 269. —
Marienlieder des Bruder Hans IV 106.

— Wernhers v. Niederrhein I 200. —
Einzelne Lieder auf M. : Lied zu Ehren
Marias u. a. hi. Jungfrauen III 34.

58. 88. — ABC-Lied III 34. 133. —
Lat. -nd. Lied III 113. — Ach got

durch deyner gute (hd.) Ill 153. —
Ave mundi spes Maria (lat.) Ill 138.

— Maria tzart III 227 (Druck). — O
iuncfrowe Maria grot in eren HI 130.

Lob Mariae III 36. 242. 252. —
Magnificat III 71. — Marien Mantel
I 130. — ULFr. medelidinge HI 132.

— Marienmesse I 94. 191. II 129. HI
34. 47 f. 67. 68. 75. — 70 Namen IV
196. — 77 Namen II 127. — Reiman-
dacht fiber die Passion Christi an M.
III 69. 74. 77. — Recordare III 71. —
Reimgebete I 109. 114. 311. U 47.

48. 105. 128. 129. 171. Ill 22. 26.

30. 34. 47. 50. 61. 63. 69. 73. 80. 81.

88. 93. 112. 130. 131. 133. 134. 156.

163. 213. 246. 257. 258. IV 152. —
0 florens rosa to dude HI 72. — Ma-
rien Rosenkranz (Prosa u. Verse) HI
72. IV 75. 152; lat. n 48. — Marien
gulden Rosenkrantz ni 174 (Druck).
— Salve regina to dude I 279. Ill

71. — Gedichte auf die Worte des S.

r. IH 69. 164. 216. Reimprosa III

131. — Die 4 Worte der M. Ill 49.

— ULFr. 7 Worte unter dem Kreuz
(Reimprosa) s. Marienandachten.

Marienklage, Bordesholmer II 144.

Marienleben IV 99. 200.

Marienlegenden IV 134.

Marienmirakel IV 99.

Marienspiegel HI 13.

Kl. Marienstuhl I 200.

St. Marina, Leben IV 63.

Mark, Grafschaft IV 56. — s. Northoff.

Verne.
Marquardus Freherus n 63.

Marsilius Ficinus Bock van dem hem-
melschen leuende to erlangende I 144.

— Episteln I 144.

M. Martenn von Breslow (Arzt) II 56.

Martere, Van der m. U. H. (Druck) III

Marterfalle s. Passionsandachten. [187 f.

Marter tide s. Reimandachten.
St. Martin, Reimgebete III 61.

Martinesehen, Jegen der M. lere II 155.

Martyrer von Hamburg u. Ebstorf I 178.

II 179.

St. Matthaeus Ap., Reimgebet III 72.

Mathaeus Pragensis, De puritate consci-

entie n 23.

St. Matthias Apostel, Gebete III 160. —
Leben IV 96. — Messe III 160. —
Reimgebete HI 72.

Mathias de Leghenytze, Quotlibetum (lat.)

II 193.

Matz zu Medebo (Magdeburg) (Arzt) II 56.

St. Mauricius, Reimgebet III 61.

Maximilian I III 186.

St. Mechteldis, Leben I 208. — Offen-

barungen I 133. IV 128.

Mecklenburg, Histor. Lied H 189. —
Kirchberg H 200. — Satire auf M. II

Medebo s. Magdeburg. [195.

Medelidinge s. Marienandachten.
Medicin, Aqua vite HI 177. — Arnult

v. Mumpelyr IV 117. — Aerzte H 56.
— Fachworter-Verz. II 53 f. Ill 176.

IV 26. — Frauenkrankheiten n 59 f.

— Gaerde der suntheyt II 133. IV
163. — Klistiere III 177. — Laxier-
mittel III 176 f. — Schrick IV 127. —
Secretbfichlein IV 146. — Tractate IV
145. — Ulrich v. Megenberg IV 117.
— Urinoskopien in 109. — s. Arznei-
bficher. Arzneipflanzen. Bartholomaeus.
Pferdearznei. Recepte.
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v. Megenberg, Ulrich IV 117.

Meier, Johannes, Predigten I 96 f.

Meineke, Dirik, Fortsetzang von Seho-

makers Liineb. Chronik III 171, vgl.

114.

Meisters Lehre I 125. II 168 (mit Rei-

men). Ill 52 mit N. 1. 54. 57. 59.

101. 111. — Ausspriiche von Meistern

II 32. — Lehre der 5 Meister I 110.

11 31. Ill 82. IV 156. — Sieben
vceisen M. Buch IV 171. — 12 M. u.

12 Knechte I 126. — Spriiche der

12 M. zu Paris I 102. 110. II 31. 164.

Ill 101. IV 44. 156. — 13 Meister
III 148.

Melanchthon, Ph., Spruch II 82. — Van
der Visitacion yn saxen lande I 238.

Melodien zu Choralen II 98.

Memoriale linguae Frisicae I 92.

Menningen IV 143.

Merswin, Rulman, Buch von den 9 Felsen
III 211. IV 91.

Messe s. auch Marienandachten. Ma-
riengedichte. Passionsandachten. —
Mefiandachten IV 185. — Mefianwei-
sungen III 30. 160. — MeBerklarungen
III 52. 210. 246; gereimt III 57. 118.

Druck III 198. — De bedudinge der

m. I 182. Ill 48. 49. 216. IV 7. 185;

gereimt III 57; aus dem Kl. Seelen-

trost I 85. Ill 10. 43 f. — MeBfor-
mulare II 11. — Mefigebete II 39.

Messias s. Rabbi Samuel.
Metamorphosen Ovids III 191.

MeueB Ouenfi, Chronik I 235. II 87.

Ill 234.

Mewererscb, Dr., Regimen pestilencie I

202 .

Mychael, Doctor, Veebokelyn, Auszug I

161.

Millius, Abraham, Archaeologus Teuto I

293 f.

Minden, Bischofsrecht IV 141. — Chro-
niken I 297. — Gerhard v. M. Ill 153.
— Schoffenspriiche von Dortmund an
M. IV 141. — Stadtbuch IV 140 f. —
Stadtrecht IV 141.

Miniaturen grofieren Stils I 199. 290. II

14 f. 146. Ill 103. 127. 138. 207. 224.— s. Bilderhandschriften. Wappenabb.
Minnegesprache (gereimt) I 252 f. (mhd.).
n m.

Minnehof IV 118.

Minnelieder I 222. II 145.

Mischsprache, lat.-nd. in Brevieren des
13. u. 14. Jahrhs. Ill 62. 90. 93. 212,
vgl. Woltingerode.

Mischverse, lat.-nd. I 107. 166. 222 f.

307. II 12. 115. HI 113.
Missale I 86. — Evangelische Missalia

aus Bardowick I 203.

Miserere s. Seelengebete.

v. d. Molen, Familie H 186. 199. — Pe-

trus v. d. Molen I 216.

Moller, Dr. Joh., Domherr in Hamburg,
Sammelband I 146.

Moltzhaur, Joachim I 231.

Monatsbilder II 13.

Monotessaron von Gerson IV 193.

Mons Calvarie s. Passionsandachten.

Morgenandacht (gereimt) III 78.

Morgensegen (gereimt) III 246.

Mormann, Joh., Jeverische Stadt-Chronik

1553—64 I 93.

Moerman, Merten, Fundament der Christen

leer (Druck) III 219.

Mors, Schoffenspriiche IV 55.

Morsum II 202.

Muhlius, Henricus II 62.

MiiUerin, Gute I 102. Ill 102.

v. Mumpelyr, Arnult IV 117.

v. Munster, Dietrich s. Coelde.

Munster I 280. — Berichte I 297. —
Bichtboeck I 296. — Kerssenbrock I

296 f. — Ilistor. Lied I 297. — s. Chro-

niken.

Miinstereifel, Chronik IV 143.

ter Miinte s. Jarfke.

Muntzinger, Hans, Paternoster III 188.

Miinzwerte IV 69 (clevisch).

Musaenius, Otho, Pastor zu Lime, Brief

III 154.

i

Mystik: Mystisch - asket. Sammelhss. I

i 131. 204. 241. 248. 254 ff. 266. 268 f.

II 31. 191. Ill 211. IV 6. 40. 90. 107.

129. 135. 154—157. — Kiirzere Trac-

tate I 166. II 197. Ill 103 N. 1. 221.

225 N. 1. — Einzelne kleinere Aus-

spriiche I 158. 240. Ill 82. IV 152

(32).

Naaman, Ludolf II 5. 152 ff. — Bear-

beitung der Imitatio II 153 f. — Ge-
dicht iiber den Lohn des Fastens etc.

II 161. — Antireformatorische geistl.

Lehrgedichte II 159 ff.

Nachfolge Christi I 180. 262 (27. 29). —
Gedicht IV 40. — s. Naaman. Thomas
a Kempis. — Van dem cruce Christi

to dregende etc. Ill 21.

Nagel, Here Helmoldus N. IV 12.

Namen, nd. I 93. II 63. 137 f. Ill 146.

151. 192 f.

Narratio rhythmica s. Reimehroniken,
Hildesheim.

Narrenschyp II 121.

Naturwissenschaftliche Tractate I 142.

IU 109.

Neocorus, Chronik d. Landes Dithmar-
schen I 87. II 93. 94. 146. 201.

Neues Testament II 8. HI 225 N. 1.

Neujahrs-Gliickwiinsche f gereimt) II 118.

126. — Neujabrslieder IV 181.
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Neun Choren der Engel, Von III 15.

Neun Stiicke I 158.

Neuniederdeutsches I 214. 247. II 195.
Ill 2. 171.

NeuB, Stadtrecht IV 67. 68.

Nieodemns-Evangelium I 168. IV 99.

St. Nicolaus, Gebete III 51. — Leben III

136. — Reimgebet III 76.

Nicolaus v. Herborn I 163.

Nye Ee (Druck) III 185. 188. IV 163.

Niederlandische Provinzen, Spottspruch
I 274.

Niederrheinische Literatur I 80.

Kl. Niesinck, Chronik I 290.

Nigels von Sore, Daniseke Reimcbronik
I 137. 173. II 83. 84. Ill 262.

Nominarius s. Vocabularien.
Nordische Sau I 137. II 3 N. 1. 97. 130.

202 .

Nordstrand, Chroniken, Lorentzen II 93.

Petreus. II 88. 89. 202.

v. Northoff s. Levold.

v. Norwegen, Christianus II 97.

Novissima, Quatuor I 260 f. IV 44. 88.

106. 187. — Drucke III 216. — Ge-
dicht iiber die N. I 214.

Novizen I 198. IH 56. IV 60.

Nowgorod, Stadtrechte III 144.

Niirnberg, Drucke III 219.

Nymwegen IV 66. — Stadtrechte IV 65.

66. — St. Claes gilde IV 65.

NyBemann’sches Testament III 172.

Obstbaume oculieren II 113.

v. Oer, Lambert I 90.

Oefenynghe s. Bonaventura.
Offenbarung, Gottes 0. an Esreg, den

Schreiber von Jerusalem IV 44.

Offenbarungen s. Birgitta. Guido v.

Alet.

Officio sacerdotis, De III 210.

Officium de dedicatione ecclesie, lat. Ill

166. — b. Marie virg. IV 39. — mor-
tuorum III 92. — pro defunctis III

160.

Oldeborch, Gerard, Kleine Ostfries. Chro-
nicke I 195 N. 1.

Oldekop, Joh., Hildesh. Chronik I 194
N. 1. Ill 200. 209. 216. IV 10.

Olden unde nyen Gade, Vam II 33.

Oldenbroke (Altenbruch) IV 9.

Oldenburg, Grafen, Lebensbeschreibung
des Grafen Johann III 127. — Dan.
Konige aus dem Hause 0. II 84. —
Herzoge von Schlesw.-Holst. II 184. —
Chroniken s. Schiphower. — Histor.

Lied I 96. — Stadtrecht IV 132. —
Oldenburgica I 87. 313. II 82.

v. Olmutz s. Johann.
St. Olrik, Reimgebet III 60.

Opusculum de custodia animae patriae

et corporis I 124.

Ordensregeln, Augustiner s. das. — Be-
nedictiner I 180. II 130. Ill 56. 100.

— Deutschorden II 140. — des hi.

Jheronimus IV 108. — Salvatororden
IV 29. 198.

Ordinarius IV 43.

Origenes, Homilie III 63.

Orleans I 150.

Ortolf, Meister, v. Beierland U 111.

Ortulus anime (Druck) III 174. 219.

Osnabruck, Stadt, Hammachersches La-
gerbuch I 313. — Hist. Lieder I 292.

III 129. — Jordanus von O. Ill 113.

— Kirchenordnung I 314. — Refor-
mationsbericht I 298. — Reimchroni-
ken s. Ertmann. Klinckhamer. — Stiff,

Ortsbeschreibung I 291. — s. Chro-
niken.

Osterandachten I 279. Ill 22. 77. 170.

IV 27. 185. — gereimt III 23. 37. 76.
— lat.-nd. Ill 94. 165. — s. Oster-
breviere. — 0. nach den Abschnitten der
Messe gegliedert, Anf. .- Na der dupe
des bitteren lidendes III 24. 84. 91.

92. 196.

Osterbreviere mit gereimtcn Stellen und
Liedanfangen, lat.-nd. I 117. 196. 290.

U 34 f. Ill 76. 91. 205. 206 f. 216.

;

rein nd. I 117. II 38. IV 183. 186.

— O. in lat.-nd. Mischsprache ferner

III 167. 206; s. Woltingerode.
1

Osterevangelien IV 194.

Ostergebete I 128. Ill 161.

Osterspiel I 236.

Ostfriesland, Analecta ostfris. I 82. —
Deichrechte III 120. 233. — Hof 1

1

170. — Penborgsche Collectaneen IV
21. — Prophezeiung I 82. 93. 216. —
Syhlrecht III 120. 233. — Gratin
Theda I 82. — s. Chroniken. Land-
rechte.

St. Oswald, Reimgebet III 60.

Otmodicheit, Van der II 177. — 4 Grade
gereimt I 214.

,

Otte ottonis von Wiczinhusen IV 137.

Otto v. Passau, Die 24 Alten III 238.

Ottokar v. Horneck, Steirische Reim-
chronik I 172.

Ovens, Mewes, tho Mitzwordt Chronik I

235. U 87. Ill 234. — Jon, Eider-
stadter Chronik II 147.

Overtrachtinge, Eyn salich o. aller dinge
I 178.

Overijssel IV 65.

Ovids Metamorphosen
,

in nd. Versen
(Druck) III 191.

Paderborn, Kalender IV 186.

v. Padua, Johann II 151.

Palmbaum, Geistl. s. Allegorien.

St. Panthaleon IV 44. — Reimgebet III

60.
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Paphnutij liber (gereimt) I 20e. — s.

Pynutius 1 204.

Paradies des Klausners Johannes (ge- {

reimt) I 85. — Paradys der liefheb-

bender sielen I 266. — Van des p.es

rosen (gereimt) III 162.

Paris, Drucke III 190. — s. Begiucken.
12 Meister.

Paris u. Vienna II 136.

Partes orationis, Octo III 217.

v. Passau, Otto III 238.

Passional aller Heiligen s. Jacobus de
j

Voragine. — von Jesus u. Marien Le-
ben s. Nye Ee.

Passionen s. Heiligenleben.

Passionsandachten und Betrachtungen
: !

s. auch Horen. Reimandachten. Reim-
j

gebete: A) ohne nahere Bez. I 110.
,

127. 308. II 40. 130. Ill 22. 46. 48.

58. 61. 62. 70. 73. 75. 84. 129. 159 f.

'

167. 206. 241. 243. IV 41. — lat.-nd.

Ill 109. 129. 191. — Suuerlicke offenige
j

vanden leuen ende lydeu ons heren I
;

279. II 174. — De korte betrach-
tinge des lidendes III 70. — Mystische
P. I 180. — Sieben Grade der Be-
trachtung des Leidens Christi III 48.—
P. in Dankgebeten I 103. Ill 21. — auf
die 7 Tageszeiten verteilt IV 33. —
f. die sechs Wochentage III 170. 191;

initBildern IV 191. — f. d. Zeit von
Palmsonntag bis Karfr. IV 152. — von
Karfreitag bis zum Ostermorgen III

22. 61. — B) P. bestiramter Autoren :

Job. Brugman IV 122. — Cesariensis
I 104. 257. 316. — St. Gertrud IV 15.

— Jordanus II 180. — St. Katharina
I 104. — Van der klusenerschen IV
15. — Schoonhoven I 243. — s. St.

Bernhard. — (Christus spricht) III

166. IV 152. — C) Einzelne P.

:

Die 100 Artikel vom Leiden Christi

(aus Susos Horologium) I 128. 182.

244. 259. 279. 289. . 309. II 35. 38.

40. 175. Ill 85. 146. 191. IV 22.

189; lat. Ill 232. — Berg von Cal-

varien II 40. Ill 75. 213 f. IV 145.

160 f.
;

verscliieden von II 174. Ill

31. 53. 128. 159. — Her Bethlehem I

308. Ill 22. 74. 214. IV 17. — 7 Blut-
stiirzungen I 128. 289. II 174 (urspr.
gereimt). Ill 86. IV 159. — 8 Blut-
sturzungen 1 270. — 15 Blutst. Ill

133 f. — Sieben dechtuisse III 21. —
Dialog zw. Keuschbeit u. Jiingling I

104. — Dornenkrone J. Cbr. I 286.
289. U 40. Ill 46. 55. 67. 86. IV
23. 159. 184. — Die 15 Freuden Jesu
am Kreuze IV 14. 123. 145. — Die 15
Gebete vom Leiden Christi IV 123. —
Geistl. Kreuz III 79. — Krone von den

5 Sinnen Christi IV 123. — Krone von
den 72 Versen des Leidens Christi IV
123 f. — Von dem Leiden Christi I

105. IV 188. — Dat inwendighe lident

vnses heren I 103. Ill 62. 84. 192.

243. — Dat uthwendige lident v. h.

Ill 84. 243. — De golden Letanie van-

den liden v. 1. heren I 128. 289. IV
22. — Van der vruchten des lidens ende
der passien (Druck) III 175 f. — Die 7

Marterfalle U. Herrn IV 17. — Die 35
Marterfalle IV 122. — Van 37 vellen

U.H. I 131. — Geistl. Messe, ndrh. ni
190. — Nonestunde I 108. — Pater-

noster u. Avemaria II 35. — Die 3

Paternoster (f. d. Todesstonde) I 128.

196. II 34. Ill 56. 58. 101. IV 30.

— Die 5 Paternoster von d. Wunden
Christi IV 15; verschieden davon IV
149. — Die 7 Paternoster IV 22. —
Die 15 Paternoster [unter diesem Titel

verbergen sich mehrere verschiedene

Andachten, s. auch Birgitta] I 307. U
37. 126. 127. 129. 146. 171. 181. 184.

Ill 46. 64. 67. 74. 79. 84. 86. 88. 133 f.

160. 190. 213. 223. IV 14. 22. 152.

184. — Psalter Christi I 113. 128. 289.
— in 30 Punkten IV 14. — Rosen-
garten IV 122 f.; verschieden von I

206. 256 f. IV 128. — Vns leuen he-

ren gotz rosenkrantz III 191. — Vor-

smack unde vorkost des hemmelschen
paradises III 21. 97. — Wapen Christi

III 82. — DasfunfmaligeWeinen Christi

IV 184. — Die 7 Worte Christi am
Kreuze I 108. D 174. Ill 46. 71. 90.

223. IV 22. 150. 152. 190; nach Beda
IV 150. — Septem verba de passione
domini, lat.-nd. Ill 165.

Passions-Evangelium I 168.

Passionsgebete(Prosa) 1 103. 279. 284. 310.

U 38. Ill 30. 63. 156. 164. 190. IV 33.

131. 149. 159. 188. 191 f. — St. Am-
brosius IV 190. — Zu den 5 Wunden
Christi III 64. 164. 170.

Passionsgeschichte (unbestimmt) I 168.

Ill 35. 216. IV 131. - nach den 4

Evangelisten I 100. 111. 113. 182. 206.

268. 279. II 130. 174. 174 f. Ill 24.

27. 28. 36. 38 47. 136. 190. 207. IV
8 f. 129. 144. 160. — nach d. Ev. Joh.

I 182. IV 160. Druck III 198. — mit
Anf.nach Matthaeus) 1 279. Ill 36
= IV 184. — Letztes Abendessen al-

leine I 268. Ill 54. IV 8. — De aff-

scheidonge u. 1. heren van synre 1.

moder IV 144. — beg. : Extendit ma-
num I 109. 250. Ill 29. 32. 99. 161.

211. 227. — auf die Wochentage ver-

teilt III 228. IV 131. — in fortlaufen-

der Anrede an Christus II 175. —
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Drucke I 238. HI 198. 218. IV 201.
— Van der martere U. H. Ill 187. —
nach Birgitta III 48. 82. 176. — Pas-

sion Christi mit Bildern III 170. 246 f.

IV 191.

Passionsspiel I 251. — Bruehstiiek I 306.

Paternoster, Text II 139. Ill 71. 170;
mit Noten I 121. — Auslegungen I

108. 278. II 44. 133. Ill 25. 83. 86.

241. IV 92. 172. 176. Drucke II 133.

III 188. — Sammlung von Auslegungen
I 261. II 20. 25. Ill 247. — Anf.

:

O Adonay I 180. II 176. Ill 9. 13.

74. IV 104. — N. v. Amsdorf II 42.

— Heinr. v. Erolewitz II 185. — Mun-
tzinger III 188. — Neun P. von d. hi.

Dreifaltigkeit I 266. — Drei IV 159.

— 15 P. zur hi. Katharina IV 184.

— s. Marienandachten. Passionsan-

dachten.

Patricii purgatorium I 251.

St. Paulus, Epistel an Titus II 42. —
Gebete an P. Ill 87. — Leben III 136.

— Reimgebete III 72. 78.

Paulus Simplex, Leben IV 134.

Penborgische Collectaneen IV 21.

Penitencionarius II 114 N. 1.

De Penitencie = Vorstufe der Carolina

IV 83.

Penninck, Dr., Praepos. in Cleve IV 111.

Perikopen s. Plenarien.

Perkow, Jacob, Rostock. Chronik II 80.

Pestilenz, Erbauungsbuch f. d. Zeit der

P. I 113. — Gebete I 266. II 142.

Ill 161. — Regel gegeij die P. (ge-

reimt) IV 48. — Recepte u. a. I 312.

II 13. Ill 95. 125. IV 143. — Me-
werersch I 202. — Valastus II 142.

St. Peter u. Paul, Gebete zu III 87. —
Reimgebet III 78.

Peter v. Arberg, GroBe Tagweise II 198.

III 38 N. 1. IV 180.

Peters, Jurgen (Arzt) II 56. — Iver,

Eiderstadt. Chronik II 202.

Petersen, Joh., Holstenchronicon I 134.

— s. Petreus.

Petrarca, Septeni psalmi II 23.

Petreus, Job., Beschreibung d. InselNord-

strand II 88. — Annales von Nordstr.

II 89. 202.

St. Petrus, Reimgebete 111 72. — Peter

v. Meyla, Reimgebet III 25.

Petrus Capiteyn, Almanach u. Practica

II 61. — Lombardus, Sententie (lat.)

III 150.

Pferdearznei I 83. 208. 213. II 61. 58.

Ill 107.

Pfingstbreviere mit gereimten Stellen u.

Liedanfangen, nd. Ill 135. IV 183.

186.

Pflanzenverzeiehnisse, lat.-nd. I 141. II

59. 60. 117. Ill 13. 106. IV 133. 159.

— Ricardi Synonima III 107.

Pflaster II 56.

Pharmaceutische Glossare II 195.

Philiberti, Visio III 228.

Philipps Marienleben I 117. 236. Ill

171.

St. Philippus, Gebete I 166. — Reimge-
bete III 60. 72.

Phrasen, ital.-lat.-nd. IV 198.

Physiognomiscbes I 113.

br. Pieter die Wolf, Sermon III 225 N. 1.

Pilatuslegende 1 167. II 64.

Pynufius (wohl = Paplinutius) jnsettynge
(Klosterregeln?) I 204.

Planetenlehre II 14. Ill 99. IV 200.

Plenarien (handschriftl., incl. Evangelien-
und Epistellektionen) I 85. 109. 110.

115. 118. 121. 158. 176. 240. 277. II

20. 25. 125. 144. 186. 200. Ill 13. 17.

19. 138. 139. 153. 220. 238. IV 44.

167. — Drucke I 299. II 134. Ill

178. 180. 182. 186. 217. 219. IV 163.

164.

Podagra, Recept gegen II 145.

Poeta salutaris II 114.

St. Policarp, Reimgebet III 59.

Polizeiordnungen, Coin IV 45 f. — Duis-

burg IV 55.

Postille s. Plenarien.

Pouchenius, M. Andr., Bericht von d.

Braunschweig. Fehde 1492 ff. I 225.

Practica s. Bartholomeus. — Kurze medic.
P. f. d. 4 Jahreszeiten II 52. — s. Ka-
lender.

Praelatenkrieg, Liineburger s. Chroniken
u. Hist. Lieder, Luneburg.

Prawest, Wilb., Brief an Luther II 33.

Predigt-Sammlungen I 88. 96. 179. 182.

193. 201. 240. 277. 285. 289. 301—303.
II 26. 126. 196. 197. Ill 5. 9. 20. 23.

139—143. 192. 210 f. — lat. II 23.

114 N. 1. Ill 99. — Luther. I 88. 96.

III 9. 222. — Ebstorfer Homilien I

179. 182 f. — Limburgische I 251. —
Verfasser : Augustin III 35. IV 99.

— Beda IV 108. — St. Bernhard II

10 N. 1. IV 86. — Bonaventura II

196. — Brinckerink HI 169. IV 90 f.

— Fabri I 124. — Geert Groot IV
89. — St. Gregor II 129. IV 87. 108.

— St. Jeronimus IV 195. — Johannes
Meier I 96 f. — Jordanus I 284. —
Luther III 222. — Origines III 63. —
Pieter die Wolf III 225 N. 1. — Suso
I 269. IV 105. — Tattler I 303. HI
211. — Veghe I 285. — Einzelne I

169. 205. 237. 259 f. 269. 278. U 58.

78. 191. Ill 20. 23. 32. 44. 52. 54.

110. 225 N. 1. IV 99. 104. — lat. I

286. II 59. — Sermon vom AblaB I
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260. — Advents -Pr. I 182. 237. — i

uber die Benedictinerregel III 56. —
j

Christi gegen der menschen dwasheit
IV 28. — uber die unbefleckte Em-

\

pfiingnis Mariae I 302. Ill 44. — Ser-

mon vomFeigenbaum IV 108. — Christi

Geburt I 302. — Sermon von der Gnade
I 259. — Sermon v. Christi Himmel- i

fahrt I 260. — Mariae Himmelfahrt
|

III 32. — de humilitate I 278. — 1

uber Hymnen I 286. — St. Jacobus
III 54. — de Imagine vite II 196. —

I

Johannes Evang. I 302. Ill 54. —
;

uber Maria II 197. — uber Missus est 1

Gabriel III 23. — iiber Non sum I 269
[s. Suso], — Sermone iiber die Novis-

|

sima IV 89. 106. — iiber den Geistl.
:

Palmbaum III 44. 195 f. — Peter und
Paul I 302. — uber die jungfriiul. Rein-

]

heit III 148. — Sequere me I 303. —
j

Sermon von 3 Wahrheiten III 52.

Predigtartige Ansprachen I 159. 180. 198.

269. 279. Ill 56. 192.

Predigtartiger l'ractat III 244. IV 176 f.

Predigtausziige I 202. Ill 150 [sind viel-

mehr Pr. - Dispositionenj. — lat. Ill

150.

Predigt-Dispositionen 1202. Ill 150(5).

Predigtentwiirfe, lat.-nd. I 97.

Prelaten, Vanden IV 128.

Presbyter Bremensis I 87. II 90—92.
PreuBische Ereignisse II 113.

Priameln I 130. 211. 273. II 19. 52. 55.

57 (= IV 125). 112. Ill 17. IV 43.

181.

Priester, Gedicht iiber die Wiirde des Pr.

Ill 257. — Johans Land I 285.

Privilegien, Calcar IV 59. 199. — Cleve,

Herzogt. IV 64; Stadt IV 36. 37. 50.

51. 67. — Coin IV 45. 47. — Cranen-
burg IV 64. — Duisburg IV 56. —
Emmerich IV 68. 82. — Geldern, Her-
zogt. IV 64. — Goch IV 58. — Ham-
burg III 234. IV 24. — Tiel IV 66.
— AVesel IV 50—54. 59. 64. 67. 72.

83. 197. — Zandwijck IV 66.

Processus Thesauros effodendi II 57.

Prognostiken U 118. IV 112. 113. 133.

140.

Proles, Andreas, Informationes III 33. —
Sermon; Eyne ynnyge lere van der
dope der kyndere (Druck) III 187. 217.

Prophecien s. Plenarien.

Propheten, Van valschen Pr. vnBer tydt
I 163.

Prophezeiung auf Carl V I 208.
Prophezeiungen (gereimt) IV 197. — Ost-

friesland 1 82. 93. 216. 316. — Rom.
Reich n 66.

Proprietary III 43.
Prosaspriiche I 288. Ill 168. IV 92.

Jn?,

Prudentiusglossen IV 108.

Priifung, ob ein Mensch in Irrtiimer ver-

fallen sei I 276. — eines geistl. Men-
schen II 31.

Psalmen, Einzelne II 174—176. — Ps.

90 der Vulgata III 164. — Die 10 Ps.

Christi am Kreuze I 113. 128. 289. —
s. Bufipsalmen. Marienandachten.

Psalter I 84. 117. 193. 194. 246. 249.

274. 304. 315. II 137—139. 172. 181.

198. Ill 105. 110. 213. 225 N.l. 229.

238. 244. IV 113. — in Drucken II

121. 135 f. Ill 180 f. 188. 235. IV
120. 146. Coiner 111 235. — Inter-

linearversion 111 250. — nach den Ge-
betsstunden eingeteilt II 139. — Aclit

Verse aus dem Psalter II 36. 184. Ill

64. IV 34. 151. — s. Augustinus. Ber-

nardos. Jheronimus. — Ps. der hi. Drei-

faltigkeit IV 26. — ULFr. s. Marien-
andachten. — Jesu Freuden Psalter

IV 121.

Ptolomeus, Liber imaginum, nd. I 145.

Pntteken, Ileimgebet an Christus IV 16.

Quedlinburg, Jordanus v. I 197. 284. n
180.

Quinta essentia, Boeck der bereidinge der
Qu. ess. IV 25.

St. Quiteria, Reimgebet III 27.

Rantzau, Genealogia Rantzowiana II 84.

Rapiarium III 169.

a Rasfeldt, Joh. IV 52.

v. Ratingen, Jak., Lied a. d. Breslauer

Hostienmirakel II 13.

Ratmannenreime IV 52. 53. 116. 197.

Ratsclilage, 7 R. IV 105. — 12 R. Christi

III 176. IV 173. — des Evangeliums
I 204.

Ratselfragen, hd. I 274.

Ravensberg IV 56.

Rebens Liibische Chronik II 77.

Recepte I 141. 167. 176. 184. 202. 213.

274. 306. 312. II 56. 57. 59. 100. 118.

145. 162. Ill 95. 107. 164. 171. 177.

214. 218. 221. IV 60. 146. 159. 169.

— danisch II 48. 60.

Receptsammlung von M. Hans Krumbeke
II 55.

Reehenbuch III 146.

Recht, Canoniscbes III 220.

Rechtfertigkeit, Gedicht v. d. R. IV 143.

Rechtsaufzeichnungen 181. 1183. — ost-

fries. I 82.

Rechtsbiicher IV 10. 132.— Alphabetische
Arbeiten : nicht naher bestimmte Bruch -

stiicke II 200. Ill 138. 220. — (Greifs-

walder) Abcdarium des Sachsenspieg.

(Acker-Wunden) I 84. 192. II 49 [nicht

— Repertorium
!] 200 (?). — Dietrich

v. Bocksdorf, Remissorium iiber Land-
u. Lehenrecht u. "Weichhild III 125
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(nicht = Schlussel des Landrechts I).

— Repertorium uber d. Sachs. Land-
recht (Achte- Wunden) I 192 [II 49
ist yielmehr = Abcdarium].— Schliissel

des Landrechts III 138 (?). 204. IV
11; alphab. Register dazu IV 12. —
Kl. Kaiserrecht I 116. — Landrecht,

Sachs, (vgl. Sachsenspiegel) IV 120.

132. 199. — glossiert IV 9. 81. —
Glosse allein III 252- — Bruchst e. Re-
gisters III 138. — Landrecht, Schwab.
IV 88; s. Schwabenspiegel. — Lehn-
recht, Sachs, in 121. 230. IV 199.

— Schwab. Ill 230. IV 84. — Richt-

steig Landrechts I 241. 242. 1Y 36.

84. 139. 199. Drueke III 188. 218.

236. 263. — Richtsteig Lehnrechts 1Y
139. — Sachsenspiegel I 88. 93. 116.

183. 191. 242. 246 (?). 248. 306. II

98. 120. 142. 184. 186. 2Q0. Ill 5.

196. 220. 250. IV 199. 200. Drueke

IIJ 177. 180. 218. 236. 263. — glos-

siert I 88. 247. Ill 121. 204. 220.

230. — Glosse allein III 230 [Zb 36], —
lat. Ill 125. — Systematischer Sachs.

Ill 230. — Schwabenspiegel II 184.

Ill 230. — VVeichbild III 262.

Rechtshandschriften, N'd III 6. 249.

Reckemann, Hans, Liibeckische Chronik

(Originali 1 138. — hd. Druck II 75
—77'.

Recor.dare s. Mariengedichte.

Reder, M., Harnbg. Chronik I 233. II 73.

Rees, Stadtrechte IV 37. 66—68. 73. 200.

Jieforriiationsberichte, Hamburg s. Kempe.
— Hannover I 235. — Lubeck II 78.

79. 185. — Liineburg I 215. 226; vgl.

Rekenschop. — Osnabruck I 298.

Reformationsgeschicbte, Basel III 173.—
Bremen II 169. — Flensburg s. Xaa-
man. — Hannover I 235. — Hildes-

heim III 124. 200. — Liineburg I 159
—165. II 33. — Nordwestdeutschland

I 83. — Stralsuud II 192. — Arltirefor-

matorische Scliriften aus Braunschweig

III 194; aus Liineburg I 159—165.

II 33. Ill 194.

Reformationsjiteratur, Luther. II 99.

Regele van home to patende 11 113. —
Regel des Klausnerlebens IV 14. — s.

0rileosregel n.

Regimen sanitatis Salernitanum (gereimt)

III 149. — scholarium II 114 N. 1.

Regiment, Wat vor eyn R. schal synn

in eynem jeweliken huse (Lehrgedicht)

II 162. — eines geistl. Lebens I 256.

— der 5 Sinne I 133. — der 12 Zeichen

1 114.

de Regio Monte, Job. IV 113.

Register-Bockelyn alles des in der hilli-

gen scriRt in ile tbo linden II 49.

Reichskammergericht IV 58.

Reimandachten, Morgeqandacbt III 78.

246.— Passion in 73. 79. 88. 92. Reim-
prosa I 278. Ill 92

;
mit gelegentl.

Reimen IV 31. — SiebenBlutsturznngen
II 174. — GliedmaBen Christi HI 77.

81. — De marter tide IH 56. — Sieben
Tageszeiten(Tagzeitenlied) II 36 f. 181.

183. Ill 19. 38. 39. 66. 68. 73. 88.

90. 174. 253. — Ein 2. Tagzeitenliedm 85. 174. — Ein 3. U 182. IH 68f.
— Wapene Christi in 88 f. — Passion
Christi an Maria III 69. 74. 77. — Tide
St. Annen in 37. 50.

Reimar Rock, Lubeck. Chronik s. Kock.
Reimehroniken, Abtei Altenburg IV 73.

— Bremen, Renner III 235. — Coin

(auf 1481) IV 23. 49. 153. 182; s.

Gottfried Hagen. — Danische I 137.

173. II 83. 84. Ill 262. — Ditmar-

sehen 1 214. II 148. Excerpte I

207. Boger I 271. II 201. — Gan-
dersheim I 209. Ill 197. — Goslar III

221. — Hamburg, Pasquill von 1455
I 146. — HarRngerland I 230, s.

Grestius. — Hjldesheimer Stiftsfehde

a) Narratio rhythmica I 214. 226.

III 122. 124. 200. — b) I 234- HI
128. — Holsteinische II 83. Kleine

Holst. R. 1 140. II 73. 149. — Kloster

Majrienberg b. Ilelmstedt I 218f. —
Mecklenburg, lvirchberg II 2QO. —
Munster ,

Wiedertaufer I 296 f. —
Osnabruck I 291 f. 313. II 69. Ill 129;

s. Klinckhamer. — Rostocker Dom-
bandel II 201. — Sachsiscbe, Ausziige

I 209. — Soester Fehde (Auszng der

Weller Recension) III 194. — Steier

I 172. — Mishandelinghe des Sacra-

mentes tom Sterneb(erge) II 201 (Uber-

setzung des lat. Originals von Henr.

Boger).

Reimgebete (ohne nahere Angaben) III

89, lat. II 11. — an Christns (meist

Passionsgebete) I 276. 312. II 37. 47.

182. Ill 11. 25—27. 36. 42. 59. 62.

67. 73. 77. 79. 86. 88. 89. 91. 127.

130 f. 133. 135. 157. 213. 246. 257.

IV 16. 150. 151. — Christuskind IV
188 f. — Antlitz Christi III 69- — z.

d. GliedmaBen Christi III 77. SI. —
an Christus (Eyn snuerlick putteken)

IV 16- — beg. : O here durch dyns

houfdes krone 1147. Ill 25 f. 257. IV
160. — 0 rosen leff myn blodighe here

I 99. — O Schepper alre creaturen

I 307. 311. Ill 34. 72. IV 151. —
O Croce ho 0 mynscheyt blot I 269.

II 35. 47. Ill 35. 62. 63.67. 112. 131.

190. 1%. 214. IV 1Q2. 152. 188. —
— an den hj. Geist III 163. IV 178f.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Philolog.-hisior. Klasse. 1913. Beiheft. 19
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— Dreieinigkeit II 186. — Abendmahl
U 37. 39 f. Ill 11. 27. 29. 32. 60. 68.

71. 73. 79. 80. 84. 128. 131 f. 138.

257. IV 151. — Ablafi I 308. — fiber

d. Agnus Dei II 1 1 . — Griindonnerstag
I 94. IV 13. — beim Handewaschen
Iil 27. — Karfreitagsgebet IV 188. —
Ivreuzesholz III 60. 90. — z. d. Ab-
teilungen der Messe III 27. — To dem
stilnisse III 77. — Alle Heiligen II

180. — Cyklus von Rn. auf die Hei-
ligen des ganzen Ka lenders III 59—61.— an einzelne Heilige : Adrian III 80.
— Agate III 59. — Agnes III 70.

156. — Allexius III 60. — Ambrosius
III 60. — Andreas III 61. 72. 78. —
Anna I 112. 213. 251. n 105. Ill

24. 26. 27. 53. 65. 67. 69. 72. 89. 103.

132. 243. IV 102. — Antonius I 251.
311. Ill 59. 67. 81. 90. — 12 Apostel
HI 72. — Apostel delinge III 60. —
Appolonia III 59. 68. — Augustin III

61. — Autor I 209. 218. 224. Ill 68.

168. — Barnabas III 60. — Bartolo-
meus IH 61. 72. 80. — Bernward III

28. 61. 81. — Birgitta III 27. 70. 93.— Cecilia III 61. 76. — Cosmas u.

Damianus III 26. — Cristina III 60.

71. — Christophorus III 60. — Cy-
riacus III 59. 76. 81. — Dyonisius
III 26. — Dorothea III 59. 156. —
Elftausend Magde III 61. — Elisabeth
III 61. — van dinem engele III 26.

43. 77. — von den Engeln III 26. —
Eufemia III 60. 68. — Euthicia III 61.— Franciscus III 61. — Gallus HI 61.— Jeronimus III 65. — Gertrud III

60. 78. 156. — Godehart III 60. —
Gregorius III 27. 59. 77. — Jacobus
major I 166. Ill 60. 72. 75. 78. —
Jacobus minor I 166. III 60. 72. —
Johannes Bapt. Ill 26. — Joh, Evang.
III 72. 84. — Jurgen III 60 72. —
Kanutus (lat.) II 46 f. — Katharina
I 251. Ill 26. 78. IV 150. — HI 3
Konige III 77. — Lambertus III 61. —
Laurencins III 60. — Liuinus III 61.— Lucas III 61. — Lucia III 61. —
Magnus HI 61. — Marcus III 60. —
Margarete III 78. — Maria Magdalena
III 79. 93. — Martin 111 61. — Mar-
tyrer von Ebstorf I 178 f. — Mattbeus
III 72. — Matthias III 72. — Mau-
ricius III 61. — Nicolaus III 76. — 01-
rik III 60. — Oswald III 60. — Panta-
leon HI 60 — Baulus III 72. — Petrus
III 72. — Peter u. Paul III 78. — Peter
von Meyla III 25. — Philippus III 60.
T2. — Policarp HI 59. — Quiteria
III 27. — Scholastica III 59. — Se-
bastianus HI 27. 65. — Silvester III

59. — Sixtus III 60. — Steffan III

26. — Theodardus III 61. — Thomas
van Kantelberg III 59. 68. 72. — Thy-
motheus III 59. — Urbanns III 60. —
Ursula III 61. — Valentin III 59. —
Veronika III 61. — Vincent HI 59.
— Vitus III 60.

Reimklage, Stader I 147.

Reimlexikon, lat.-nd. Ill 231.

Reimmann, Jac. Frid., Auszuge aus der
Croneke der Sassen I 232.

Reimspriiche s. Spriiche.

Reinboth, Fr. A. U 62. 92. 94.

Reiner. Bruder, Leben I 304.

Reynicheit, Van I 132.

Reynke de vos (Druck) III 183.

St. Reynolt, Leben I 246.

Reisebericht, Hansische Gesandtschaft n.

Rufiland im Jahre 1603 U 189.

Reisebeschreibungen
,
Asien II 115. —

von Liineburg n. Orleans I 150. —
Orient I 174. — s. Ludolf v. Sudheim.
Mandeville.

Reisenotizen IV 133.

Reisesegen IV 161.

Rekenschop der predicanten to Lune-
borch v. d. rechten oldenn christlyken
lere I 165.

Reliquien II 11.

Remmer v. Seedyk, Annalen I 88. 90.—
Compendiosa instructio I 91. — Genea-
logie der tom Brok u. des Edo Wiemken

Rendsburg H 88. [I 91.

Renner des Hugo v. Trimberg III 171.

Renner, Reimchronik der Stadt Bremen
III 235. — Bremische Cbronik I 86. 91.

94. 146. 194. 228. 263. 296. 313. H 70.

71—73. 169. 195. III 115. 126. 235.

IV 132. 161.

Repertorium d. Sachsenspiegels s. Rechts-
biicber, Alphabet.

Reue, Von (wahrer) I 255. IV 155. 158.

160.

Revelationen, Excerpte aus nicht naher
bestimmten I 133.

Rhetorisch-Stilistisches
,

Briefformeln H
115. — Rhetoric vnd brief! formulary
(Druck) 111 146. — Sendbrief I 295.
— Titelboek III 217. IV 69. — s.

Formulare.
Rhiieden, Harmen, aus Hildesheim, Brief

aus Riga III 123.

Kl. Ribbenitz n 79 f. 195. 200.
Ricardi Synonima = Lexicon botanicum
Latino-Germanicum III 107.

Richard v. St. Victor, Auslegung des
Hohenliedes IV 84. — Anhang dazu
beg. Cum in mynen hof IV 85.

Richtsteig s. Rechtsbiicher.

Ricomannus, Jacobus, Bearbeiter der Lu-
neburgischen Bromes - Chronik I 151.
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Riesum, Niss Mangensen II 149.

Riga, Brief aus R. Ill 123. — Lebens-

beschreibungen der Bisehofe n. Erzb.

Ill 123.

Rynesberch-Schene
,
Bremische Chronik

I 94. 135. 228. 229. II 70—72. 169.

Ill 9. 95. 115. IY 133. — mit Fort-

setzung bis 1547 : I 95. 228. 229. II

71. Ill 115.

St. Rochus, Leben I 244.

Rode, Mag. Joannes I 161. — Joh., Bre-

misehe Chronik I 226. 227. II 184. 195.

III 195.

Rodolphi, Timon, Trifolium aureum I 82.

Rodolphus Langius
,
Carmina adversus

septem capitalia crimina (lat.) Ill 232.

Rollenhagen, Poggenmusler III 171.

Rom, Descriptio Romae III 149. — Haupt-
kirchen II 178. Ill 226. - hi. Statten

I 277. Ill 210. 220.

Rosenbliith, Kaiserin zuRom III 183. 217.

Rosengardh des Eucharius Roszlin II 59.

Rosengarten s. Passionsandachten. —
Kleiner R., episehes Lied I 191.

Rosenkrans d. soten gotliken leve (Druck)

HI 216.

Rosenkranz St. Anna II 36. Ill 161. IV
23. 102. — s. Marienandachten und
Mariengedichte. Passionsandachten.

Rofiarzneibuch III 107.

Roszlin, Eucharius, Rosengardh (Geburts-

hilfslehre) II 59.

Rostock, Predigten in II 23. — Chro-

niken II 80 f. 190. 200. — Reimchro-
niken II 201. — Amtsrollen der Stadt

R. Ill 124. — Drucke I 98. 101. 120.

172. II 183. — Histor. Lieder II 190.

191.

Rothman, Bernhard, Van erdesscher vnnde

tytliker gewalt 1 295. — Van der wrake

IV 45. — Predigtausziige I 295.

de Roussillon, Girard III 223.

Rover, Successionen II 131. 163. Ill 231.

234.

Rufus-Chronik II 75. 77.

Kl. Rulle I 304.

Rulman Merswin III 211. IV 91.

Rummeldeus (Trinklied) II 151.

de Rupescissa, Joh., De consideratione

quintae essentiae III 177.

Russe, Joh., Collectaneen z. Geschichte

Dithmarschens I 136. II 95. 148. 151

;

z. Geschichte Schleswig-Holsteins II 83.

Rufiland II 189.

Russow, Balthas., Chronica der Prouintz

Lyfflandt IV 162.

Rustardini Canticum II 123.

Rutze, Mag. Nicol., Schriften II 133.

Ruusbroee, Joh., Boec vanden blinkenden

steen (Hantvingherlijn) IV 177 f. —
Tractat von 7 Schlossern 1 244. II 177

;

cf. I 241. — Geistliches Tabernakel
IV 131. — Van den 7 Trappen der
mynnen IV 91. 129. — Van der tzier-

heit der geistlicher broulofft IV 178.

— Von 12 Tugenden a. dem Sinn der
hi. Schrift III 239. IV 90. Excerpte
daraus I 123. IV 129.

Sachsen, Lobgedicht auf die Herren von
S. IV 44. — s. Croneken der Sassen.

Ludolf.

Sachsen-Lauenburg, Herzoge II 151.

Sachsenspiegel s. Rechtsbiicher.

Sacramentsgebete u. a. s. Abendmahl.
Sacramentsschandung einer Jiidin Dame
Rosa n 13. — zu Knoblock IV 119.

— Sterneberg II 12. 189. 201.

Salbenrecepte U 53. 56.

Salerno, Regimen Salernitanum III 149.

Salicetus, Nic., Antidotarius anime III

110.

Saligen, Van den s. vnde vurdomeden na
dessem leuende (Lehrgedicht) II 161.

Salmen, salter s. Psalmen etc.

Salomon, Ausspriiche iiber Christi Leiden
UI 88.

St. Salvatororden, Regel IV 29. 198. —
Zusatze des Priors Peter IV 29. 199.

— Myst. Auslegung IV 29. — Sequen-

zen der Schwestern I 105. — s. Bir-

gitta. Briiderschaftsstatuten.

Salve regina s. Marienandachten. Marien-
gedichte.

Salzwedel, Soltquellensia I 191.

Samuel, Rabbi, Brief v. d. Ankunft d.

Messias U 177.

Sanderus, Joh., Mantissa ad Chronicon
Magistrorum Ordinis Teutonici in Li-

uonia II 131.

Santijfijca nos to dude II 36.

Sasger, Doctor Caspar, Vam vegefur etc.

I 160. — Eeclesiastornm sacramentum
(lat. Druck) III 219.

Satire auf Mecklenburg (neund.) II 195.

Satirischer Sermon (gereimtl I 274.

Satirisches Gedicbt III 114. — auf die

kathol. Geistlichkeit II 99.

Sau, Nordische I 137. II .3 N. 1. 97. 130.

202 .

Saxe, Peter, Eiderstedtischer Geschichts-
schreiber, Werke II 85 f.

Saxo, Auszug aus II 84. 120. 121.

Schachbuch
,

Meister Stephan (Druck)

n 188. — Jac. de Cessolis II 60.

Schauspiele, Osterspiel I 236. — Pas-

sionsspiel I 251. 306.; vgl. Ill 254. —
Hoppe, Spiel auf d. Interim 1 164. —
Theophilus IV 3. 166.

Schedencloit s. Rechtsbiicher Richtsteig.

Scheller, K. F. A., Abschnften in 171.

i
197. — Handexemplar s. Biicherkunde

i
III 171.

\
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Schelmenlied IV 74. [167.

Schetzelo, Von e. Einsiedler Sen. IV 40.

Schevekloth, Fastnachtsspiel I 227. Ill

122 .

Scheuenklot I 242: s. Rechtsbucher
Richtsteig.

Schichtbuch s. Chroniken Braunschweig.
Schiffrechte, Flensburg IV 25. — Ham-

burg s. Stadtbiicher Hamburg. — Lii-

beck III 126.

Schiphower, Oldenburgisehe Chronik i. d.

nd. Uebersetzg. v. Job. y. Haren I 87.

89. 95. 138. 230. II 81. 82. 142. Ill

120 .

Schleswig-Holstein, Ereignisse II 113. —
j

Herzoge II 184. — s. Russe.
Schleswig, Landgerichtsordnung IV 24.
— Shotellbok II 87. — Stadtrecht IV
132.

Schlossern, Von 5 geistl. I 241.
Schliissel des Landrechts s. Rechtsbiicher,

Alphab. Arbeiten.

Schmiihlied auf den Liibecker Kaufmann
Herm. Israhel II 121 N. 1.

Schmiede, Goldene I 93. IV 81.

Schoffenbuch der Stadt Halle IU 231.
Sehoffenrecht, Goch IV 58.

Schoffensprucbe, Aachen an Duisburg IV
55. — Bremen III 126. — Calcar IV
199. — Cleve IV 36. 72. — Cdln IV
45. — Dortmund f. Wesel IV 54. 73.

197; f. Minden IV 141. — Duisburg
IV 55 ;

an Mors IV 55. — Diilken IV
83. — Mors IV 55. — Wesel IV 52.

Schoefferus, F. IV 20.

Schole der hemmelschen ouinge s. St.

Bernhard.
Scholten, Dr. R. (Cleve) IV 37.

St. Scholastica, Reimgebet III 59.
Schomaker, Chronik der Stadt Luneburg

I 148. 149. 177 N. 1. 194 N. 1. 195
N. 1. 218. 230. II 67. Ill 95. 102.
121. 126. 145. 171. 197.

Schoenemann, Otto III 197.

v. Schoonhoven, Job., De passione do-
mini I 243. — Epistula in Eemsteyn,
lat. II 173.

Schopfung, gereimt IV 171.

Schopfungsbericbt der Genesis II 15.

Schoppenchronik
, Magdeburger I 234.

Ill 209. 235. 250.

Schoppenstedt III 104.

Schoppius, Braunschw. Chronik I 171.
194. IH 148. 197.

Schramm, P. in Iber, Nachtriige zu Schel-
lers Bucherkunde III 171.

Schreibenerse 1 107. 192. II 132. Ill
122. 152. 153. 226.

Schreibvorschriften III 146.
Scbrick, Michel, Von den vfigebrenten

wasseren IV 127.

Schroder IV 58. — Joach., Vnderrich-

tinge Vam warhafftigen vnd valschen

Gebede II 179f. — Karsten, Dithmar-
sische Chronik II 151.

Schule, Offentl. HI 146.

Schulglossar, lat.-nfr. IV 182.

Schueren, Gerh. v. d., Clevische Chronik
III 207. IV 23. 37. 45. 56. 57. 112.

197. Ausziige IV 74. — Teuthonista
II 62. 145. III 207. IV 111 f.

Schutzell, Pauell, vonn Leiptzig, Histor.

Lied auf die Einnahme von Warberg
1565 II 85.

Schutzengel, Gebete zum II 126.— Reim-
gebete III 26. 43. 77.

Schutzengesellschaften, Statuten IV 9

;

gereimt IV 9.

Schwabenspiegel s. Rechtsbucher.
von Schwartz, Albrecht Georg, Stadt-

Stralsundische Privilegia u. Monimenta
II 194.

Schwerdt-Bruder s. Chroniken Liefland.

St. Sebastian, Leben III 136. — Reim-
gebete III 27. 65.

Scracz, Jacobus, de lndagine, Gedichte
III 214.

Sechs Klagen Unsers Herrn (gereimt) I

89. II 47. Ill 35 N. 1. 48. 164. 245.
IV 160. — Dinge die gut sind IV 136.
— Stucke der Liebe Gottes II 31. —
eines christl. Lebens II 32. — des gu-

ten Menschen IV 157. — des Gebets

IV 157. — Stufen zur vollen Heilig-

keit II 191.

Secretbiicblein (medic.) IV 146.

Secretis, De s. et morbis mulierum (mnld.)

II 60.

Seebuch I 145. Ill 238.

Seedyk s. Remmer.
Seele, Tractat ttber die III 55. — min-

nende S. s. Gesprach.
Seelengebete I 103. 197. III 161. 246.

IV 22. — Die 5 Deprofundis I 289.

IV 12. — Gulden gebet 1 128. — Die
34 Miserere f. d. Seelen IV 23. — Die
5 Mis. I 289. — 10 Paternoster I 315.
— Gulden zeletrost I 99. 197. 312. —
Vesper III 223.

Seelenmessen 1 105. II 11 f. 175.

Seelentrost, GroBer I 85. 201. II 24. Ill

143. 144. 211. 252. 258. IV 142. Ex-
cerpte daraus I 180. Exempla III 268.
— Kleiner III 10. 43. Teile darius
II 166 f. Ill 11. MeBerklarung daritas

I S5. Ill 10. 43 f. Exeerpte III 13.

— Goldener s. Seelengebete.
Segen I 200. 213. H 36. 45. 59. 118.

120 N. 1. 127. 170. 171. 186. 191. Ill

38. 44. 77. 160. IV 114. 161. 166.—
lat. II 139. Ill 164. — gereimt I 274.

II 118. 127. Ill 38. 57. 77. 246. —
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Blutsegen I 142. Ill 44. — Morgen-
segen II 118. Ill 246. — Reisesegen
II 127. Ill 77. — Tobiassegen II 171.
— Waffensegen II 118. 127. — Wurm-
segen II 118. Ill 149. IV 114.

Selbhart, Heren Ss. regel (allegorisch) I

132.

Seligpreisungen I 262 f. (30).

Sendhrief, Erklarung und Besehreibung
eines S. I 295.

Seneca, Kleine Ausspruche I 125. IV
157. — Van Seneken armode III 45.

Sequentien III 28. — des Kirchenjahrs
I 106. — der sistere in d. orden des
hi. salichmakers I 105.

Sermone s. Predigten.

Sesolis s. Cessolis.

Sibillen prophesien (gereimt) I 168. 202.
— Die 15 S. I 210. — Von Sibilla n.

Konig Salomo III 146.

Sydrac II 74. 103. IV 5. 19.

Sifeben Dinge I 129. — Gedechtnisse I

101. II 31. Ill 25. 57. IV 157; der
Passion HI 21. — Wege IV 131.

Siebenjahriger Krieg (dan.-schwed.) II 85.

Siebenzahl IV 104.

Sievershausen, Schlacht b. Ill 201.

Sigismunda des Boccatius III 185.

Syhlrecht, Ostfriesisches III 120. 233.

Silvias, Eneas II 32 f. Ill 150.

Symeon, Legende des Kindes S. II 192.

St. Simon u. Judas, Andachteh III 82.

Sittmann, Hartwich, Hadelographia I 230.

St. Sixtus, Reimgebet III 60.

Skra von Nowgorod III 144.

Slaggert, Lambert, Chronicon d. Klosters

zu Ribbenitz II 79 f. 195. 200.

Smeding (Smedeken), Karsten, Segellatio

Indica I 235. II 151. — Druck II 99.

Soester Fehde III 194.

Soltau I 153. Ill 201.

Soltquellensia 1 191.

Sonntagsevangelien s. Pienarien.

Sore (Soro) s. Nigels.

Spalatinus, M. Georgius, Etliche Chtist-

licke gebede . . . vth D. Martinus Lutber
Bockeren II 49. 183.

Sparenberch, Arendt, Vorrede zur Bremi-
schen Chronik von Rynesberch-Schene
II 169.

Spangenbercb
, M. Joh.

,
Adelsspiegel I

135 f. (hd ). — Leichenpredigten 11 45.

Speculum amatorum mundi II 29. —
consulum, lat. u. nd. IV 54. — hu-
manae salvationis (gereimt) I 176. 208.

282 f. II 13. 18. Ill 117. 197. — lat.

Fortsetzung I 283. II 16 f.

Spegel, speygel s. Spiegel.

Sperling, O. II 50.

Spiegel der menschlichen Beheltnisse

(Prosa) IV 44. Druck IV 119. —

des (hilligen) cristen gbelouen I 123.
246. IV 92. Druck III 216. — der
cristene mynschen s. Coelde. — der
dogede (Druck) I 255. II 102. 121.
135. Ill 217. 248. IV 163 ;

altere Hs.
von Buch I : II 102. — des meisters
Hermetis I 145. — dines herten (alle-

gor.) I 258. — der waren ynkere to
gode (Druck) III 219. — der Jung-
frauen I 205. — aller lefhebbere der
snndigen werlde IV 9. Druck III 181.
186. 217. 235. — derleyen, des Gerh.
Buck I 283. — der leyen (Druck)
HI 181. — Mystischer Sp. I 243. —
der mynsliken salicheyt s. Speculum.— der sammitticheyt (Druck) I 111 .

Ill 191. — der Bunder (gereimt) II 156.
III 94; s. Rutze. — des sunders I 122.— der zonden (Lehrgedicht) I 280. —
der Vollkommenbeit IV 98. 192. — s.

Marienklage.
v. Spiegelberg, Lippold III 122.

Spiele, Geistl. s. Schauspiele.
Spinnstube, Geistl. (gereimt) III 34.

Spormeker, G., Chronik v. Liinen I 300.
Spottlied auf Joh. Gropper I 294.
Spottlieder der kathol. Partei in Stral-

sund II 192.

Spottpraktika des Codros H 186 f.

Spottspruch auf alle ndl. Provinzen I

274.

Spottvers der geldrischen Landsknechte
IV 56 f.

Springer, Eilert I 87. 88. 92. 93.
Springintgutb, Joh. s. Dorinck.
Sprtlche (gereimt, s. auch Prosaspruche)

I 82. 83. 87. 94. 116 f. 125. 141.
167. 175. 182. 207. 208. 211 f. 217.
274. 276. 307. II 19. 55. 81 f. 102.
Ill f. 114. 116. Ill 50. 66. 122. 149.
167 f. 203. 239. IV 182. 199. — lat.-

nd. I 11 6. 184. 307. II 124.— Geistl.
I 125. 182. II 28. 81 f. 162. 177. Ill

51. 66. 122. IV 174; s. Auctoritates.— Vierzeiler II 55. 56. 81 f. 103. 112.
114. 125. 157. 159. 189. IV 42. 47.
57. 126. — Spriiche der klugen u.

tiirichten Jungfrauen I 303. — Ju-
Sticia is geslaghen dot I 175. 273. 298.
II 125. 196. — van leren sterven U
156.— uber Leiden IV 181.— 4Mauern
eines Reiches I 146. — 7x7 Rostocker
Kennewarden I 150. — Stadtregiment
I 116. 140. — Tod u. ewiges Leben
IV 187. — Salomonis, nd. Ill 162.

Spruchgedicht 1 147.

Spruehreihe : Agricola ad Octauianum I

274 (nld.). — im Ratsstuhl zu Bremen
II 72. — Lat.-nd. Spruchr. Ill 99. —
s. Auctoritates. Vogelspraehen.

Spruchsammlung, Nd. poetische I 179.
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Spriichworter III 122. — lat.-nd. IV 20. Steinfurt IV 56.

200. I Steingedicht II 104 f.

Stader Reimklage I 147. — Stadtbueh I
|

Steinhowel, Aesop (Druck) III 184. 188.

147. — Stadtreehte III 124. IV 125 f.
;

Stendal, Drucke III 180. 236.

Stadtbiicher, Braunschweig III 134. —
|

Stenneberg, Georg, Katechismus 1545 IV
Hamburg I 140. II 50. 69. 146. Ill

|

St. Stephan, Reimgebet III 26. [22.

126. 231. 233. 250. IV 24. 132. — i
Stephan, Meister, Schachbuch II 188.

Hannover I 235. — Hildesheim III Sterbegebete III 30. 49. 83. 158. IV 101.

199. — Kiel U 148. — Minden IV Sterbeknnst s. Ars. [136.

140 f. — Stade I 147. Sterben, Das groBe St. 1463 III 210.

Stadtreehte,^Aachen IV 61. — Amheim Sterneberg, Sacramentssehandung II 12.

IV 50. — Braunschweig III 197 ;
das 189. 201. — Lied II 12.

altere St. IV 132; St. von 1532 IH
j

Sterngasse, Der von St. I 268 f. IV 40.

134. 232. 233. IV 132. — Bremen I
[
Steterburg, Klosterinsassinnen HI 90.

96. 140. Ill 126. 135 f. IV 24. 132.
j

Stiftsfehde s. Berichte Hildesheim; Hist.

— Calcar IV 37. 50. 59. 64. 67. 68. Lieder Hildesheim.

70. 71. 82. 199. — Cleve IV 36. 37. Stockholmer Drucke II 85. — Sammlung
50. 51. 59. 61. 64. 67. 69. 71. 109. II 108 f.

132. 199. — Coin III 233. IV 24. 28. Strafpredigt gegen die falschen Predi-
46—49. 75. 132. 182. Stadtr. von kanten (gereimt) II 160.

1437 IV 46—48. 72. 75. Neue Re-
j

Stralsund II 194. — Chroniken I 172.

form. 1513 IV 47. 49. Erbvogtrecht I II 191 f. 194. — Hist. Lieder I 172.

auf d. Eigelstein IV 46. Der Stadt
j

III 192. — v. Schwartz H 194. — Sun-
Coin Recht u. Burger freyheit (Druck)

j

densia III 192. — Wessel I 172. IH
IV 47. 48. — Dinslaken IV 81 f. —

;

194.

Dortmund IV 132. — Duisburg IV 54
|

StraBburg, Dudesche Misse in II 48. —
—56. — Eckernforde IV 24. — Em-

j

Verordnung des Rats III 173. — s.

merich IV 37. 67—70. 82. Marktzoll
!

Drucke. [Ill 118.

zu E. IV 68. — Erkelenz IV 73. 199.
j

Streit der vier Tochter Gottes (Gedicht)
— Flensburg II 157. IV 24 f.— Gennep Streitgedicht gegen die kathol. Geistlich-

IV 37. 51. — Goch IV 37. 70. — Gos- keit (Druck) II 99.

lar III 125. — Hadersleben IV 24. — Streitscbriften der katholischen Partei in

Hamburg s. Stadtbucher. — Hildesheim Liineburg I 159— 165. — Jegen der
III 200. — Liibeck III 227. IV 132. Martineschen lere II 155.

St. von 1253 III 126; von 1270 U 75. Strieker, Vom Konig im Bade I 253.
— Liineburg I 141. 153. — Magdeburg Suchen, Sudheim s. Ludolf v. Sudheim.
I 116. — Minden IV 141. — NeuB IV Siilzbuch der Faroilie v. d. Molen zu Liine-

67. 68. — Nowgorod III 144. — Nym- burg U 186. 199. III 152.

wegen IV 65. 66. — Oldenburg IV Summa Cbristelicker leer I 301. — Jo-
132. — Rees IV 37. 66—68. 73. 200. hannis (Drucke) IH 180. 215. 235. 236.
— Schleswig IV 132. — Stade III 124. 249 N. 1. — de vitiis 111 210.
IV 125 f. — Tiel IV 66. — Verden IV Siinde u. Beichte, Tractat iiber III 16.

132. — Werth u. Wertherbruch IV 37. — Van Bunde in kledinghe U 155.
— Wesel s. Privilegien. — Wisby III Siindenbekenntnis III 210.

144 [vgl. W. Schliiter, Mitt. d. Ges. f. Siindenverzeiebnisse I 127.

Gesch. u. Alt. der Ostseeprovinzen RuB- Siinden Widerstreit (Gedicht) IH 18.

lands, Bd. 18 (1907) S. 487 if.]. — Xan- Sundensia, Collectaneen des Job. Ehren-
ten IV 67. — Zandwijck IV 66. — fried Charisius II 192.

Zutphen IV 68. 70. — Unbestimmt III Sunderlike gnade der geistl. Personen
220. Ill 46. 109. 148.

Stagel, Elsbeth IV 107. Suso, Heinr., Horologium eterne sapientie
Stammbucher I 83. I 85. 179. 243 f. 259. 299. 315. U 26.

Staphorst, NachlaB I 146. 194 N. 1. IV 92. — Auszuge daraus I

Statuten d. Backer zu Essen IV 153. — 178. II 127.158. Ill 44.214. IV
Briiderschaftsstat. IV 9. 28. — Cister- 36. 175. — Sterbekunst aus Buch II

:

denser IV 121. — Franciscaner n 171. IV 137. — Leben des Dieners der Ew.
— Schiitzengesellschaften IV 9. — s. Weisheit IV 107. — Predigten I 269.
Stadtreehte. IV 105.

Statwech, Joh., Weltchronik III 200—204. SiiBigkeit, V. d. S. Gottes I 132.— gereimt I 212. Swarten, Lambertus, Lat.-nd. Voeabula-
Steier I 172. rius U 62.
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Swetenden siike, Regiment der (Druck)

III 219.

Sylt II 149. 202.

St. Sylvester, Gebete zu II 43. — Reim-
gebet III 59.

Synonyma, lat. -nd. IV 198. — Ricardi

III 107. — Simplicium II 195.

Tafeln mit Reimsprfiehen iV 116.

Tafelrunde, Aufschriften der T. zu Hildes-

heim I 227.

Tageslauf, Geistl. (gereimt) II 159. Ill

50.

Tagesordnung, Geistl. f. Nonnen IV 187.

Tageszeit, Geistl. II 175. Ill 31. 35. 159.

223.

Tageszeiten, Sieben s. Reimandachten.
Tagweise, Groile s. Peter v. Arberg.

Tagzeitenlied s. Reimandachten.
Taleke Kinderlehre II 188.

Tanhauserlied II 186.

Tanz
,
Wat de lerers volen van den

dantsen vnde sprynghen III 176.

Tauler, Joh., Predigten 1 303. Ill 211 f.

Druck 111 212. — Excerpte aus T.

IV 56.

Tecklenburg IV 56.

Tedema s. Lemmege.
Te Deum laudamus dudesch I 203. —

s. Psalterien (Anhange).
Terentius, Vulgaria Therentii (Drucke)

III 217. 237. — Terenzglossen II 190
N. 1.

Testament, Neues I 28G. — eines wahrcn
Christenmenschen I 169. Ill 82. —
Druck III 180. 241.

Testamente IV 48. 117.

Teuthonista des G. v. d. Schueren II 62.

145. Ill 207. IV 111 f.

Theda, Grafin von Ostfriesland I 82.

St. Theodardus, Reimgebet III 61.

St. Theodora, Leben IV 63.

Theologische Prosa III 167.

Theophilus IV 3. 166.

Thiens Rechte s. Latenrechte.
St. Thomas, Leben III 136. 221.

Thomas v. Aquino, Gebete I 112. IV
190. — Van godes bekantenysse II 10.

— Van den gotlicken seden II 10. —
Einzelne Aussprfiche II 127. — v. Can-
telenberghe, Die 7 himml. Freuden
UL Fr. I 310. 0 146. — Reimgebete
zu Th. v. C. Ill 59. 68. 72. - Cantim-

pratensis, Bienenbuch IV 174; nld. I

249. II 49. — a Kempis, Nachfolge

Christi III 31. 54. 159. 240. IV 128.

Drucke II 154. Ill 189. 236. — lat.

II 23. — s. Alphabet I 288.

Thord Degn IV 25.

Tide s. Horen. Reimandachten.
Tiel, Privilegien IV 66. — Stadtrechte

IV 66.

Tierkreistafel IV 149. berechnungen
IV 186.

Timon Rodolphi, Trifolium aureum I 82.

St. Timotheus, Reimgebet III 59.

Tyes, Jon, Histor. Collectaneen (Eider-

stedt) II 87 f.

Tytelboek (Druck) III 217. — Titular-

buch IV 69.

Tobiassegen II 171.

Tochter, Vier T. Gottes (Gedicht) III 118.

Todesklage Frauenlobs II 58.

Todsiinden, Sieben IV 154. 160. — Trae-
tat iiber die T. Ill 33; allegorisch I

101. — Joseps Gedicht v. d. T. I 83.

Tondalus s. Tundalus.

v. Tongern, Amt I 266.

Totentanze I 210. — Drucke II 140. Ill

181. IV 163.

Tractat, beg. : Anima hominis imago III

55. — He seal vndertreden dat golt

alien dat hor II 197. — Hir vmme
starre ik die an mit minen gotliken
gheblicken II 197. — Myn deile heb
ich aen dich verkoren I 251. — Su
an dat du byst slym III 51. — Dogma-
tischer I 269. — Geistl. (md.) HI 155.
— Lehrhafter geistlicher in 3 Biichem
III 17. — gegen Irrtiimer in der Lehre
vom Abendmahl, von Wunderblut- u.

Bilderverehrung II 19. — fiber das
fippige Leben der Monche II 194 N. 1.— fiber Versuchung zur Sfinde u. ihre
Bekampfung, lat -nd. II 172 f.

Tratziger, Ad., Hamburg. Chronik I 140.

H 73. 74. 184. 195. Ill 234. IV 148.

— Series der Hamburger Bfirgermeister
etc. U 163.

Trier, Literatursprache des 15. Jahrhs.
IV 5.

v. Trimberg, Hugo, Renner IH 171.

Trinklieder III 104. — Rummeldeus II

151.

Troja, Historie van Tr. I 172. Ill 198.

Trunkenen Leute, 28 Arten der (gereimt)
HI 114.

Truwe Boeck III 197.

Tugendlehren I 126. 129. IV 41. — nach
den Evangelien (gereimt) H 160. —
Acht vnde wyse evnes jewelken gheyst-
liken mvnschen 1 256. — Anstands- u.

Sittenregeln f. Nonnen I 129. II 21.— Van wetinge der doget to begerende
U 22. — Wie man ein guter Mensch
werden soli III 58.

Tundalus I 84. 251. 264. IV 107. 201.

Turk, Johann, Clevische Chronik IV 38.

Turken, Von den, Bericht 111 198. [56.

Uebung, Geistl., beim Schlafengehen HI
30.

Ulrich v. Megenberg, Buch v. d. Gesunt-
heit IV 117.
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Underricht vam Gelouen vnde werke der
christenn II 157, s. Wicel.

Vnderrichtunge, Christliche, wa van all

boB vnd gut disser werllt meist vrsache,

begin vnd vortganck liauen (Druck)
III 219.

Underscheit, Van U. der genaden vnd der
naturen I 128 f. — U. der sunden v.

doghede I 168.

Vnderwysinge, Christlik V. vam louen,

bSpen etc. (Lehrgedieht) II 159.

L'ngam, Ludw. v. II 102. Ill 104.

Vpstandinge, Van der I 257.

St. Urbanus, Reimgebet III 60.

Urbanus Rhegius 1 165.

Urinoskopien III 109.

Urkunden II 124. IV 186. — Bielefeld

111 83. — Dithmarscben 1 136. — betr.

Hamburg u. Holstein II 149. — Hildes-
heim III 110(V). 199. 200. 210. —
llsenburg III 111. — Liineburg I 157.

167. — Kl. Marienberg III 155. —
-abschriften (bremische) II 71.

Ursious, Jo. Henr., Spirensis II 63.

Ursprung des klusterlicben Lebens II 158.
— Fabelhafter U. der Westfriesen und
ihres Reebts I 186.

St. Ursula, Leben IV 94. 201. — gereimt
I 118. — Reimgebet III 61.

Urteile s. Schoffenspruche.

UBersten, Utersten s. Xovissima.

Vthleggiuge des gelouens (Druck) III 189.

217. 222.

Utrechter Arzneibuch I 239. 241.

Valastus v. Tarenta, Bok van d. pesti-

lencien II 142.

St. Valentin, Reimgebet III 59.

de Vale*, Johannes III 187. 215. 216.

Vaterbueb, gereimt IV 76.

Vaterunser s. Paternoster.

Veghe, Johannes, geistl. Lieder I 285.
— Predigten I 285. — Wyngarden der

Venloer Traetat IV 58. [Zeelen I 286.

Verbarius s. Voeabularieu.
Verden, Cbartular des Bistums V. IV 195.

— Stadtrechte IV 132.

Verein f. ud. Sprachforschung I 79.

Verne, Ulrich, Markische Cbronik I 215.

299. IV 57. 148. 167.

Veronica III 215. — Reimgebet zu V.
Ill 61.

Versus memoriales, lat.-nd. Ill 99. — lat.

II 114 N. 1. HI 147. 151. — Est feodus
lengot etc. IV 133. — f. die Bestimmung
der Jabreszeiten HI 174.

Verzeichnis der alcbym u. medic. Facb-
worter IV 26.

Vespasius, Herm. I 181.
v. St. Victor, Hugo, Gebet IV 128. —

Richard, Auslegung des Hohenliedes
Vieharznei, Mycbael I 161. [IV 84.

Vier Artikel f. Klosterleute I 205. — Ge-
stalten des Arztes (gereimt) III 176.

Viethen, Anton, Ditbmars. Geschicbten II

95.

Vigilie I 128. 268 III 46. 47. IV 125.

152. — lange V. II 194 N. 1. — Vesper
der V. Ill 131. — V. gereimt II 105.

Ill 253. — Gebete zur V. IV 17. —
Dudesche (sat. Gedicht, Druck) II 99.

St. Vincentius, Leben III 96. 136. IV
62. — Reimgebet III 59.

Vincentius v. Beauvais, Ausziige aus s.

Werken III 105.

Viridarium beate virginis des Pfaffen

Konemann 1 190 f. 208.

Vischculen, Van den, s. Chroniken Liine-

burg, Jungere Bromeschronik.
Vischers, Johap, Lehren f. Nopnen I 288.

Visio Philiherti III 228.

Visionserzahlungen 1 205. II 11. Ill 148.

Visitationsberiehte, Kl. Buderich IV 60.

— Dahlenburg III 154.

Vitaspatrum II 164— 166. IV 134. —
Ausziige II 116. — Einzelne Exempel
daraus III 10. IV 188. — Drueke III

187. — rnd. Gedicht III 201.
St. Vitus, Gebete IV 185. — Leben IV

62. — Reimgebet III 60.

Vocabularien, A) alphabetische: J) lat.-nd.

I 87. 118. 119. 134. 183. 184. 193. 214.

223. 248. 280. II 23. 62. 107. 115.

122. 145. 196. Ill 5. 151. 172. 192.

238. 249. IV 20. 109. 110. 132. 143.

144. 167. 199. Drueke III 189. —
Vorabularius Engelhusen III 209. IV
167. — Ex quo I 175. 184. 192. II

29. Ill 10. 152. IV 20. 42. Drueke III

189. — Gemmula vocabulorum (Druck)

III 217. — Teuthonista s. Schueren.
— Vocabularius optimus (Druck) III

237. — Vocabula tbeutonizata I 280.

— Vocabelverzeichnis zum Doctrinale
des Alex, de Villa Dei 111 13. 151.

IV 20. — Nominarius II 196. Ill 152.

192. IV 20. — Verbarius II 145. 196.

Ill 151. 152. 192. IV 20. — Indecli-

nabilia II 196. HI 192. Drueke III

189. — 2) nd.-lat. I 192. II 193. IV
1 10. — Drueke 111 189. — s. Schueren.
— 3) griech.-lat.-nd. 1 196. — B) sach-

lich geordnete lat.-nd. I 183. II 23.

Ill 232. — botanisehe Worterverz. s.

Ptianzenverzeichnisse. — medicinjscbe
II 54. 195. IV 26. — pharmaceutjsche
II 195. — von Ptianzen, Mptallen, Mi-
neralien u. a. II 117. 195. — Curia
palatium IV 182.

Vogelspracben I 223. 241. II 113. —
Bruchstuck I 175.

Volk, Dits vanden volke van ertrike (ge-

reimt) I 278.
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Volksbiicher, Historie van Alexander dem
greuen van Metze (Drnck) III 183. —
Griseldis I 247. — Karl d. Gr. (danisch)

II 113. — Hvstorie v. e. Keyser to

Rome u. s. erliken Keyserin (Drnck)
III 183. 217. — Lucidarius H 193. IV
171. — Paris and Vienna II 136. —
Hystoria Sigismnnde des Boccatius III

184. 185. — Historie von Troja I 172.

Ill 198.

Vollkommenheit, Von der I 129. 256. —
Von vollkommenem Leben II 164.

de Voragine s. Jacobus.
Vorbereitungsbuch f. d. Novizenje. Jung-

frauenklosters I 198.

Vormetenheit, Jegen de V. (gereimt) H 161.

Vorschriften f. geistl. Jungfrauen III 81.

— f. geistl. Leute IV 8. — f. d. Tage
der Woche III 94.

Vorsmack unde vorkost des hemmelschen
paradises III 97. — Druck HI 21.

de Vrimaria, Henricus III 45. 210. IV
154.

Vroude, De vr. des sele trostes des hilgen

ghestes (Prosagebete) I 100.

Vulgaria Therentii (Drueke) III 217. 237.

Wacholderbaum, Natur des Ws. I 142.

Wahrheiten, Von drei II 176. Ill 52. 53.

Waldfeucht, Schiitzengesellschaft IV 9.

Waldordnungen, Duisburg IV 55.

Walewan, episcb IV 112. — Wallew(ain),

episcb IV 112.

Wallen, Von geistl. in 45.

Wanderung, Von geistl. W. I 308. IV
170. — zu St. Jacob von Compostella

III 86. — s. Allegorien.

Wapen Christi (Passionsand.) Ill 82.

Wappen-Abbildungen I 233. II 15f. 75.

Ill 116. 126. 207. IV 64.

Warberg, Hist. Lied II 85.

Wassenberck, Joh., Duisburger Chronik

1 299 -

Wasserrecht, Rheinisches IV 65. 67. 71.

— Wisbyisches II 75 f.

Wedergang, Propst zu Lunden, Van den

festen dat jar over III 96.

Weghe, Van dem koninglikeme w. des

crutzes cristi (Druck) III 241. — Sieben

Wege IV 131.

Weichbildrecht, Magdeburger ni 262.

Weihnachtsandachten III 15. 61. 161.

166. 167. 170. — gereimt HI 90.

Weihnachtsbreviere mit gereimten Stellen

u. Liedanfangen, lat.-nd. n 48. ni 62.

90. 94. 206. — nd. HI 93. 134. IV
Weihnaehtsgebete III 161. [186.

Weihnachtslied, In dulci iubilo HI 134.

Weihwasser, Ueber d. IV 180. [218.

Weinrechnungen IV 106.

Weissagungen, Die W. der Propheten auf

Christas u. s. Kirche III 12. 13.

Weltchroniken I 209. IH 104. 240. —
Sachs. 11 63. 64. 100. — Bote IH 241.
— Engelhusen IH 101. 171. — Stat-

wech I 212. HI 200. 204. — s. Koraer.
Wendesche kroneke (Druck) HI 187. —

stede s. Chroniken.
Wendunmuth III 149.

Wenmaring, M. Theod., Pastor zu Dahlen-
burg III 154.

St. Wentzelaus, Leben IV 96.

Werdum, Berichte I 92. — Ulrich v. W.,
Res Frisiae I 92.

Werke, Ueber gate II 159.

Werkmann, M. Joh., Historia von Joh.

Bandtschowen etc. (Wismar) H 189.

Wernher v. Niederrhein und d. Wilde
Mann, Gedichte I 200.

Wernher, Mester Gunther, Eyne fryheit

so dat lant tho Dytmarschen is bega-

uet etc. I 136.

Werth, Wertherbruch, Stadtrechte IV 37.

Wesel, Predigerkloster IV 197. — Privi-

legien IV 50—54. 59. 64. 67. 72. 83.

197. — Rechte u. Ordnungen IV 52.

53. — Schoffenspriiche IV 52. — Dort-

mund-Weseler Recht IV 54. 73.

Wessel, Frantz, Historia d. Stadt Stral-

sund I 172. II 194. — Lebensbeschrei-

bung I 172.

Westhoff, Dietrich, Dortmunder Chronik
Wetterregeln I 306. [I 297.

Weverslaicht IV 49. 118.

Wicel, Georg, Evangelion M. Luthers II

156. — Vnderricht vam Gelouen vnde
werke der christenn II 157.

Wiczinhusen, Otte v. IV 137.

Widmungs- u. Bittgedicht I 216.

Wiedertaufer I 121. 296. H 132 N. 1.

Wiganth, M., zu Bressel (Arzt) II 56.

Wigberts, P. Chr., Calendarium domesti-
cum II 93.

Wilde Mann, Gedichte des W. M. I 200.

Wylhem Hus ten Kleue (Arzt) II 56.

Wilhelm v. Oesterreich IV 81.

Wille, Der liebste W. Gottes n 32. Ill

111. IV 35(g). — Von d. Willen IV
155

Willem ten Hamme IV 114 f.

Windesheim, DemCapitel z.W. verliehener

AblaB III 210.

Wisby, Stadtrecht IH 244. — Wasser-
recht U 75.

Wysheit, Bok der ew. W. s. Horologium.
Wismar, Chroniken H 189. 195. — Jurgen

Peters von der W. (Arzt) H 56.

Wittenberg, Drueke H 132 N. 1. IH 154.

219.

Wittwenspiegel (aus dem Kl. Seelentroste)

H 167. HI 11.

Witzendorff, Heinrich, Reisebeschreibun-
gen I 150.

Kgl. Ges. d. Wiss. Nachrichten. Phil.-hist, Klasse. 1913. Beiheft. 20
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Wolfenbiittel, Arzneibuch III 98.— Histor.
Lieder I 171. 194. in 104.

Wolfsburg, Schl. II 115.

Woltingeroder lat.-nd. Breviere III 62.

87. 89. 93. 94. 146 f. 166. 206.

Worp ron Thabor, Chronik von Fries-
j

1
land 1 242. 316.

Worte, Von 3 Worten (Anhang der Sterbe-

kunst) IV 30. — Sieben W. s. Ma-
|

rienandachten. Mariengedichte. Pas-
sionsandachten.

Wucher, Van dem laster des wokers II

Wucherer in d. Holle IV 62. [34.

Wundarznei, Lehrbuch der W. IV 26.

Wnnderblutverehrung II 19.

v. Wurzburg, Johann IV 81. — Konrad
> I 93. IV 81.

Xanten IV 83. — Berdrem X. IV 197. —
Deichordnungen IV 65. — Stadtrecht
IV 67. — s. Latenrechte.

Zahl, Goldene s. Kalendarien.
Zandwijck, Privilegien u. Stadtrechte IV
Zaubermittel II 191. [66.

Zauberspruch I 249.

Zehn Freuden I 105.

Zeichen, 12 Z. des lebend. Geistes IV 33.

— der Gnade II 31. — 24 Z. eines

verntinftigen Grundes IV 135. — 15
Zeichen des jtingsten Gerichts I 210 f.

IV 172. 176; gereimt III 48.

Zeno (Gedicht) I 202. 209. Ill 162.

Ziffern III 150. arten II 55.

Zither, Geistl. Ill 91. 109; cf. 165.

Zutphen, Grafschaft IV 65. 69 ;
s. Lehn-

rechte. — Stadt IV 65. Stadtrechte

IV 68. 79. — Heinrich v. Z. II 94. 169.

Zwolf Fruchte des hi. Abendmahls HI
18. IV 8. — Grade eines seligen Lebens
III 101. — Hindemisse des geistl. Le-
bens I 101. II 31. HI 58. 70. IV 35.

— Lehren I 101. 256.264. H 176.—
Ratschlage Christi III 176. IV 173

;

des Evangeliums I 204.— Stiicke heils.

Lehre I 101. 256. — Tugenden der hi.

Messe III 57. — Zeichen d. Gnade II

31. Ill 49. IV 33.








