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Die alteste gedruckte lateinische Epitaphiensammlung
Von

LuDWlG BerTALOT (Friedrichsdorf im Taunus).

Zu den inancherlei Buchern, die nian niehr riihmt als kennt, gehoren die

Wiegendrucke, zumal heutzutage, wo man vielfach wiihnt, eine Inkunabel
»bestimmt« zu haben, wenn man eine Nummer der Bibhographie und einen

Drucker dafiir gefunden und folgerichtig aus Namen und Zahlen Kataloge herstellt.

Wahrend die von Wilhelm Fichet und Johann Heynhn besorgten Pariser

Erstdrucke der lateinischen Literatur des itahenischen Humanismus eben als

friiheste Arbeiten der altesten franzosischen Druckerei seit langem bekannt
und von Bibhophilen und Philologen zur Geniige gewiirdigt worden sind,

ftihren die wenigen Werke dieser Art aus der Presse des deutschen und
hollandischen Erstdruckers ein verstecktes Dasein in den Bibhographien.

Gutenbergs Griindung hat ini ersten Hundert ihrer Brzeugnisse kauni zwei

Schriftchen der lateinischen Renaissancehteratur Itahens ans Licht gebracht:

1463 die vier kurzen Alexanderreden des Pseudo-Aeschines, Demas, Demo-
sthenes ^) hinter Pseudo-Seneca de 4 virtutibus und de moribus in Copinger

5351 ^); ^'01 1470 Leonardo Brunis Latinisierung von Boccaccios Decameron IV 4
in Hain 1587 ^). Hingegen hat die ratselhafte (Utrechter oder Haarlemer?)

Schulbiicheroffizin, die Proctor den Drucker des Speculum [humanae salva-

tionisj nennt, die man zur Vermeidung der Anonymitat auch Coster nennen

mag, in ihren 50 Banden ^) fiinf Schriften der itahenischen Moderne von
damals veroffenthcht : in Campbell 30 ^) ly. Vallas Asopiibersetzung und einen

Auszug aus Petrarcas Rerum memorandarum hber IV ^); in CampbeU 1186 '),

^) Diese humanistischen Fiktionen oder Spielereien nach Pseudo-Callisthenes (Julius

Valerius, Res gestae Alexandri Macedonis ed. Kuebler, Teulmer 188S, p. 69 sqq.) sind in

den zahllosen Handschriften meist anonym, manchmal L. Bruni, zuletzt vermutimgs-
weise von Sabbadini dem Venetiancr Pietro ^Marcello zugeschrieben und im Xuovo
Archivio Veneto N. S. 30, 191 5, 241—44 ediert. Hinter Seneca stehen sie auch in Hain
14 660 f. 19—22. Ein weiterer mibekannter Wiegendruck in der Bibhoteca comunale
von Bagnocavallo (Roniagna).

-) Seymour de Ricci, Catalogue raisonne des premieres impressions de Mayence (Ver-

offenthchungen der Gutenberg-Gesellschaft 8, 9), yfainz 191 1, vS. 99 n. 80.

^) Vgl. Ricci p. 127.

*) J. H. Hessels, Haarlem the birth-place of printing not Mentz, I/ondon 1887,

23—32: Clas.sified hst of the Costeriana. Einen Tcil der sehr notwendigen Erneuerung
dieser lyiste gil:)t Haebler, Zum »Studium der altniederlandischcn Donate, Zentralblatt fiir

Bibliothekswesen XXXV 1918, 242—254.
^) Campbell, Annales de la typograpliie neerlandaise 187.^ n. 30 = Copinger 107

= Proctor 8828. Ich benutzte das Exemplar vormals Pfarrer Jacquere, Codex^rS der

Mainzer Stadtbibhothek, welches, obwohl im Zbl. f. Bw. V 1888, 237 A erwahnt, der

Rerhner Inkunabelkommission entgangen war.

•*i und aus Poggios Eazeticn; ich komme anderwiirts daraut zuri\ck.

"j = Hain 13 264 ^ Proctor 8829. Statt der mir mizugaiighchen Inkunabehi im
Haag (K. B.), Loiidon (B. M.^, Manchester (J. R. L.1, Providence (^Rhodc Island, U. S. A.



2 Ludwig" Bertalot

141G, 1417, 1493 ^) unter Pius' II. Namen einen tractatus de pravis mulieribus,

einen liber de epitaphiis vironim illustrium und einen Auszug aus Baebius

( = Ilias latina Pindari Thebani) niit Einleitung und Nachwort.

Der Liber de epitaphiis, dem dieser Aufsatz gilt, steht mit Aus-

lassungen in Ca. 1417, vollstandig in Ca. 1186, in reiner Gestalt in einer

Darmstadter -) und einer Stuttgarter^) Inkunabel. Ich beschreibe

hier die letztere als das unbekannte und bessere Buch.

Die Blatterfolge ist: i, 2/11, 3/10, 4/9, 5/8,6/7, 12/23, 13/22, 14/15. 16/21,

17/20, 18/19, 24, 25. Die erste Lage ist ein Quinio (2—11) mit vorgesetztem

Schmutzblatt, die zweite ein Binio (12/23, 13/22), dem ein Unio (14/15) und

eiu Temio (16/21) eingelegt sind, und der vom umgebogenen inneren Rand der

beiden Einzelblatter 24 25 umfafit wird.

Bl. 2'" enthalt 35 Zeilen auf 137 (8) X 217 (8) mm Satzspiegel, Bll. 2^—13 36 Zeileu

auf 138 X 224 mm, Bll. 14—25"^ 34 Zeilen auf 107 X 208 (9) mm Druckflache.

Die Wasserzeichen des Papiers sind, soweit erkennbar, folgende: Bl. i p mit

gespaltenem FuB und Vierblatt = Briquet Fihgranes 8597, 69 mm hoch. Bl. 8,

Sammlung Ilawkins im Annmary Brown Memorial) benntze ich eine gleichzeitige Hs.

codex 445 (390) des Benediktinerstiftes Gottweig (Osterreich), dessen Blatter 225—236 Bll.

40—60 des Wiegendruckes entsprechen imd wahrscheinlich daraus kopiert sind.

^) ~ Copinger 5214 = Proctor 8830. Ich benutzte die Exemplare Berlin, Staats-

bibliothek cod. theol. 2" 162, Leipzig, siichsische bibliographische Sammlung im Deutschen

Museum fiir Buch und Schrift imd Paris, Bibliotheque Nationale expose 36.

-) Inc. IV 26 Fol. der hessischen Landesbibliothek (1472 rubriziert) hat als erster

A. Wyss im Zbl. f. B\v. V 1888, 256-59 eine vortreffliche Besprechung gewidmet.

Campbell im 3. Supplement seiner Annales 1889 , S. 20 f. mit einer neuen Beschreibimg

von Adolf Schmidt imd ihm folgend Copinger 5214 bezeiclmen sie mit Unrecht als

Spielart von Ca. 1493.
^) Versteckt in Cod. med. Fol. 9 der wiirttembergischen Landesbibliothek ; noch im

Oktober 1920 am Ort
,
geschweige in Berlin unbekannt. Der dicke alte Sammelband

(Format 21,5 >c 29 cm) imsicherer Herkmift enthalt von verschiedenen Handen des 15. Jahr-

hunderts: f. i—^r Ps.-Alberti Magni secreta herbarum lapidmn animalium; f. 5^'—9 [Amaldi
de Villanova] tractatus de iudiciisastronun admedicinam; f. 10— 12 [Astrologia Hippocratis]

•Dixit ypocras qui fuit medicus et magister optimus cuiusmodi medicus est . . . viuet

Sin autem morietur'; f. 13— 15 'Liber capitulorum Alman.sor'; f. 15'^'—^of 'Compositio

in.strvunentorum manixaliter motorimi ad habendum vera loca 7 planetarum' ; f. 40^'—^ir

'A.strologia ypocratis. De iudiciis particularibus . . scientes reperiimtur' ; f. 41—431"

'Astrologia j^pocratis. Sapienti.ssimus ypocras et omnium . . et difficultate'; f. 43—53
Firmamentum celi est quidam circulus in quo . . .'; f. 54^'—^r Mansiones lunae; f. 63—70
Abhandlung viber den Januar 1471 erschienenen Kometen, geschrieben 'pro comite

Jacobo in Liechtemberg' ; f. 72—84 'Liber de prenosticationiljus visionum in somniis

secundum Arnoldum de Villanoua', Johanni de wyer gehorig; f. 85— 14} Geomantia,
f- 99^ 'Jost moschart percefant in Sarbrucken'; f. 146—179 (der iilteste Teil der Hs. aus dem
er.sten Drittel des i^. Jh.) 'ars notatoria publicata per salomonem et pronunciata per
niagistrum appollonium [astrologische Magie] . . . liber scriptus per manus fratris alberti de
Elrych ordinis fratruni heremitarum s. Augustini in conuentu erfordie', f. 179^ imten saec.

XV- 'Veneral^ilibus patribus videlicet priori in argentina et lectori heinrico de offenburg ord.

s. Augustini detur littera'; f. 180—3 'Prenosticatio [urinae] a theophilo composita';

f. 184— 7 'medicine contra diuersas infirmitates'; f. 192—216 Coster-Inkunabel; f. 217—220
'Regule artis rethoricalis' nach Gasp. Barzizza; f. 221— 5 Brief.steller 'Peticionis loci smit
quatuor .

.' —- Hain 5968 f. 21—6"'; f. 226 Brief Peter Luders an Joh. Wenck vom 23. Aug.

1456 'Ouanuiuani iamdudum doctor .
.'; f. 227—246 Poggios Fazetien; f. 249—255 das

bei Schroer, Sitzungsberichte der Wiener Akademie, phil.-hi.st. Clas.se 35, 1867, 483 ver-

zeichnete astrologische Gedicht Heinrichs von Miigeln, 1473 geschrieben.



Die iilteste gedruckte lateinische Epitaphiensammlung -»

10, II, 23 Aiiker 76 mm mit Kreuz loi mm. Bl. 9 zwei Schliissel (?). Bl. 15 p
mit gespaltenem durchstrichenem FuB 55 mm. Bl. 16, 20, 22 y, dessen vSchweif

in 3 Kugehi auslauft, mit Steckkreuz, wie Briquet 9200, aber 93 und 97 nnn.
Bl. 24 p mit sehr grol3em gespaltenem durchstrichenem FuB und etwas dariiber 67 nim.

Den Inhalt bilden vier Schriften, deren Titel, Anfange und SchhiBschriften

im folgenden in OriginalgroBe wiedergegeben sind. Bh. 2—8 die Gesundheitslehre

des Bologneser Medizinprofessors Wilhelm von vSahceto (um 1280). Bll. 8'"'— i^'"

die Heils- und Glaubenslehre des Dominikanerkardinals Juan Torquemada

(t 1468). Bll. 12'— 17"" Pius' II. Widerruf seiner erotischen Schriften in

erweiterter Fassung^). Bll. 17—23 die nachstehend gedruckte^) Epitaphien-
sammlung mit Anhang [BU. 23^'—25''] ^).

Die Stuttgarter Inkunabel stimmt bis auf die ihr fehlende letzte Zeile der
ersten Textseite •*) volHg ^) mit der Darmstadter iiberein. Uber ihr Verhaltnis

zu ihren Verwandten Campbell 1186, 1416, 1417, 1493 verweise ich auf die

interessante Vergleichungstabelle von Wyi3 im Zentralblatt fiir BibHothekswesen
V 1888, 258 f., welche die plumpe Arbeitsweise Costers, aus einigen Druckljogen

fiinferlei Biicher zusammenzustoppeln, beleuchtet, die aber auf Grund von
Autopsie aller Kxemplare dieser Biichergruppe zu vervollkommnen ware.

Pii II. de laude atque epitaphiis virorum illustrium
compendiosus et delectabilistractatus

Complura variaque a variis profecta auctoribus carmina, moraha quidem
atque elegantia, valde ad salutem et recreationem aninie, vitiorum fugam
atque ad celestium amorem conferentia, in quibus etiam plurima illustrium

virorum epigrammata continentur, in unum quasi mirrhe fasciculum [Cant. I 13]

collecturus, a quo potius quam a te, saluator mundi, scribere incipiam. 'Ab loue

namque, ait Maro [EcL III 60], principium muse, louis omnia plena'. Nempe
si lupiter iuuans pater recta nominis etimologia dicitur, quis rectius quani

tu lupiter appellari potest. Non dico illuni Cretensem miserum stuprosum

incestuosumque louem, sed te virginem Christum parentis utriusque virginis

natum louis appellatione intelHgo. Inter hec igitur inustrium virorum epi-

grammata tuum epigramma, o Christe, primum sibi non sine iure habeat locuni.

^) Die bekannte retractatio ad Carolum Cypriacum (vgl. dazu Georg Voigt, Enea Silvio

de' Piccolomini II 1862, 302) heii3t in Campbell 1186 'Pii II. p. m. de mulieribu.s prauis et

earuni pemicioso damnatoque fugiendo consortio tractatus', indenandemCosterdrucken'PiiII.

p. m. contra luxuriosos et lasciuos tr. de amore'. Die Ervveiterung bleibt noch zu mitersuchen.

-) Dabei berichtige und erganze ich die sehr diirftige und fehlerhafte Interpunktion

Costers und glatte die miregehnaBige Orthographie stillschweigend. Dagegen nehme ich \'er-

besserimgen des Wortlauts nur vor, wenn die.ser wirkHch unertragHch ist. Es ist ein leichtes,

an der Hand meiner Nachweise kritisch gereinigte Texte zu hefem. Ich weiC z. B. recht

wohl, daI3 im ersten Vers von n. 6 'ossa' Fehler statt 'ora' ist; aber er ist charakteristi.sch da-

fiir, dai3 die Bildaufschrift irrig als Grabinschrift gedeutet wurde.
3) Er besteht aus Exzerpten iiber die Trinitat aus Bernhard von Clairvaux de conside-

ratione V 8 und 13, aus Dionysius Areopagita de divinis nominibus, aus Ps.-Augustin, Ps.-

Hieronymus, Ps.-Thomas von Aquin, Jo.sephus antiq. XVIII 3,3 und schHel3t niit einer Reihe

von Thesen der heidnischen Philosophen Aristoteles, Plotin, Averroes, Porphyrius, die durch

entgegengesetzte Satze der christlichen Kirchenvater widerlegt werden (vgl. letzte Abbildung).
'') Sie lautet: 'medici sunt decepti non credentes illam febrem es.se pestilencialem et ideo'.

^) Abgesehen von den verdmckten und leer gelassenen vSeiten in Darmstadt.
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1 Epitaphium domini et saluatoris nostri lesu
nobis ab lerosolimis sacro suo tumulo destinatum

Vita mori voluit et in hoc tunuilo requieuit.

Mors que vita fuit, nostram victrix aboleuit.

Nam qui confregit inferna sibique subegit

educendo suos, cuius dux ipse cohortis

atque triumphator, hinc surrexit leo fortis.

Tartarus inde gemit, et mors lugens spoliatur.

2 Epitaphium Godefridi ducis de Bulion
Francorum gentis Syon loca sancta petentis

mirificum sidus, dux hic recubat Godefridus.

Egipti terror, Arabuni fuga, Persidis horror.

Rex hcet electus, rex noluit attitulari,

nec diademari, sed sub Christo famulari.

Eius erat cura Syon sua reddere iura

cathohceque sequi pia dogmata iuris et equi,

totum scisma teri, pietatem iusque foueri.

Et sic cum superis potuit diadema mereri.

Mihtie speculum, popuh vigor, anchora cleri.

3 Epitaphium regis Balduini, fratris et successoris eiusdem Godefridi

Rex Balduinus, ludas alter Machabeus,

spes patrie, vigor ecclesie, virtus utriusque,

1 Handschriften Gottingen Luneb. 2 f. 244' 'Epitaphium super sancto

sepulchro dhi xpi', Miinchen lat. 716 f. 268^ 'Epitaphium in sepulchro xpi

lesu in hierusalem'. Vers 5 fehlt Coster. Xach Coster wiederholt von Apianus et

Amantius, Inscriptiones sacrosanctae vetustatis, Ingolstadii 1530, 509, danach

von Ouaresmius, Terrae sanctae elucidatio, Antwerpen 1639, II 500 f. - - Ein

vielleicht verwandtes kurzes Gedicht 'Vita niori vohiit ne viuere mors potuis-

set . .
.' in cod. Cambridge Univ. Mm VI 15 (2474) f.

8''.

2 bihon Coster. 2 hic rexit g- Coster. 5 Nec diadenia tuht. voluit cristo f- Coster.

Vers 9 fehlt Coster. Diese wirkhche Jerusalemer Inschrift auf den Befreier des

heiligen Grabes steht im letzten Abschnitt der Kopenhagener Hs. (2159

saec. XIII) der Gesta Francorum Iherusalem expugnantium (gedr. Recueil des

historiens des croisades III 1866, 542) und in den Fretellushss. Douai 882

(s. XII) f. 47, Paris Arsenal iioo f. 45, B.N. lat. 5129 s. XIII, Rom Vatic.

Reg. lat. 712 (s. XIII), ohne den Anfangsvers im Chronicon S. Bertini des

Abts lohann von Ypern (s. XIV, Martene et Durand, Thesaurus no\-us anec-

dotorum III, Paris 1717, 595, danach wiederholt Histoire htter. de ki France

XIII 1747, 6x0 =Hody, Description des tombeaux de Godefroid de Bouihon

et des rois latins de Jerusalem, Bruxehes 1855, 466 =Migne Patr. lat. 155,

380), um ein Verspaar erweitert hinter der Kreuzzugsgeschichte des Albert

von Aachen in Vatic. Reg. 509 (dessen Copie Laur. 66, 33, s. Bandini II 1775,

807) und im Chronicon Hierosolymitanum ed. Reineccius (Helmstadii 1584) I 269.

3 Die Grabschrift des ersten christhchen Konigs von Jerusalem einzehi in

Paris nouv. acq. lat. 1150 f. 50^, in Theoderici hbehus de locis sanctis editus
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queni formidabant, cui dona tributa ferebant

Cedar et Egiptus, Dan et homicida Damascus
proh dolor, in modico clauditur hoc tumulo.

4 Epitaphium Publii Virgilii Maronis
Pastor arator eques paui colui superaui

capras rus hostes fronde hgone manu.
Ex capris pastis, rure sato et hoste subacto

nec lac nec segetes nec spoha uha tuH.

5 Epitaphium Marci Tullii Ciceronis
Largus et exundans leto dedit ingenii fons

Ingenio magnus est ceruix cesa nec unquam
sanguine causidici maduerunt rostra pusilli.

6 Epitaphium Catonis Porcii
Cenie hic ossa sacri semper veneranda Catonis.

Libertate potens animoque inuictus et armis

auius incerto peragrauit tramite S .'rtes.

Libertatis enim dulcedine captus amate,

ne sua seruitio premerentur colla tyranni,

fortia crudeh penetrauit pectora ferro.

7 Epitaphium Didonis Africane
Prebuit Eneas et causam mortis et ensem.

Ipsa sua Dido concidit usa manu.

8 Epitaphium Pallantis
Fihus Euandri Pallas, quem lancea Tunii

mihtis effudit, morte sua iacet hic.

circa A. D. 1172 (ed. Titus Tobler 1865, 26), in Anonymi Rhenani Historia et

gesta ducis Gotfridi (Recueil des historiens des croisades V 1895, 515; La
chronique de Godefroid de Bouillon . . . par J. Colhn de Plancy, 3^"^^^ ed.

Paris 1845, 317), nach dem Grabstein selbst iisdem characteribus quibus incisa

sunt bei Quaresmius, Terrae sanctae elucidatio II, Antwerpen 1639, 482, danach
bei Titus Tobler, Golgatha, 1851, Beilage A, bei Hody 1. c. 469—471, bei vSepp,

Jerusalem und das heihge Land I, 2. A. Schaffhausen 1873, 483.
4 Alteste Hs. saec. XIII. Poetae latini minores ed. Baehrens I\' 1882,

188 n. IQ4. Anthologia latina ed. Riese, editio altera II 1905. n. 800.

6 verderbt; ed. Baehrens V 395 Anni. nach cod. Lansdowne 762.

6 ed. Baehrens V 400, Riese n. 846. Einzehi in Berhn lat. 4" 433 f. 22',

Xikolsburg II 52 f. 133^'. Vgl. n. 9, 10.

7 Ovid Heroid. VII 195—6.
8 Angebhche Inschrift eines der Sage nach im 11. Jahrhundert in Rom

aufgedeckten Riesengrabcs. Vgl. Willehni Mahnesbiriensis De gestis regum
Anglorum ed. \V. Stubbs, London 1887, I 258 f. = Monumenta Germaniae
hist. Scriptores X 1852, 472; Chronicon Hehnandi zum Jahr 1053, Migne
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1

9 Epitaphium lulii Cesaris
Ille hic magnaiiimus, qui claris arduus hastis

non timuit generum nec inertia tela senatus,

ne sibi Gallorum raperetur pompa triumphi,

intuht imniite per ciuica viscera ferrum.

Vis inuicta viri reparata classe Britannos

vicit et hostiles Rheni composuit undas.

10 Epitaphium Octauiani
In Macedum campis ultus iam Cesaris umbras

sum pater Augustus, belloque armisque superbus,

meque meos sensit fugiens Antonius enses.

Quantum ingens mundus, quantum louis alta potestas,

tantus in orbe fui. Terras pontumque subegi.

Vix celum superis et sidera summa rehqui.

11 Epitaphium Herculis
Transiui intrepidus per mille pericula victor.

Non acies ferri, non clausis menia portis

conatus tenuere meos. Domat omnia virtus.

Patrol. lat. 212, 950; lohannis Iperii Chronicon vS. Bertini, Martene et Durand,

Thesaurus novus anecdotorum III, lyUtetiae Parisiorum 1717, 576; Jakob

Grimm, Kleinere Schriften II 1865, 232; Gesta Romanorum von H. Oesterley,

BerHn 1872, 538; Arturo Graf, Roma nella memoria e nelle immaginazioni del

Medio Evo I, Torino 1882, 93. Als 'Epitaphium Romae nuper erutuni' bei

Apianus (cod. Monac. lat. 394 f. ^S»") und anderen Epigraphikern des 15. und

16. Jahrhunderts (Corpus inscriptionum lat. VI pars 5 pag. 18* n. 90* und

pag. 252*). Als 'Epit. Pallantis Euandri fihi' in humanistischen Hss. saec. XV:

Beriin lat. 2" 49 f. 90^, 4^ 433 f. 26^ Giasgow Museum Hunter V 4. i (417)

(ed. Young and Aitken, A Catalogue of the mss. in the Hbrary of the Hunterian

:Museum in the University of Glasgow 1908, 341) ; Miinchen lat. 454 f. 143'", 466 f. 99''.

6, 9, 10 sind Gedichte des romischen Humanisten Francesco da Fiano

(I. Halfte des 15. Jahrhunderts). 6 diente als Aufschrift des Catobildes der

Sala dei giganti des Palazzo Trinci in Fohgno (Umbrien); vgl. Mario Sahni,

GH affreschi del Palazzo Trinci a F. im BoHettino d'arte XIII 1919. Die

tituH Francescos sind von mir im Rheinischen Museum fur Philologie N. F. 66,

191 1, 64—76 herausgegeben und stehen auCer in den dort genannten Hss.

noch in Beriin lat. 2« 541, Rom VaUicen. G 47, Vatic. lat. 5131. 9 ist mir

einzehi nicht begegnet, um so haufiger 10: Florenz Laur. Ashb. 196 f. 61',

Glasgow Hunterian Museum V 4. i (417) (ed. Young and Aitken, Catalogue

1908, 341), Mailand Ambros. C 145 inf. f. 322, Brera AD XI 44 f. 28^', Oxford Bodl.

West. 19701 f. 71^', 20102 f. 2i8\ Paris lat. 6707 f. 176'', nouv. acq. lat. 650

f. 139V, stets anonym; unter den Gedichten des Gianantonio Campano, des

Hofdichters Pius' II. (Jo. Antonii Campani epistolae et poemata rec. Menckeii,

Lipsiae 1707, II 163 verbunden mit dcm titulus auf Scipio Africanus).

11 Epitaph Ivconardo Brunis auf den Condottiere Braccio da Montone

(t 2. Juni 1424) iiach dem Zeugnis alter Drucke und Handschriften
:
Pyndari
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12 Epitaphium pictoris cuiusdam egregii
in ecclesia s. Marie in Minerua

Non mihi sit laudi, quod eram velut alter Apelles,

sed quod lucra tuis omnia, Christe, dabam.
Altera nam terris opera extant, altera celo.

Vrbs me pictorem flos tulit Etrurie.

13 Epitaphium doniini Petri de Alliaco cardinalis Cameracensis
Mors rapuit Petrum. Petram subiit putre corpus.

Sed Christum petram spiritus ipse petit.

Ouisquis ades, precibus fer opem, semperque memento,
quod preter mores omnia morte cadunt.

Nam quid amor regum, quid opes, quid gloria durent,

aspicis. Hec aderant tunc mihi, nunc abeunt.

Bellum Troianum ex Homero . . . Fani 1505 f. DII; Paulus lovius, Elogia

virorum belHca virtute illustrium, Basileae 1575, 123; Simbolae litterariae ed.

Gori VIII, Florentiae 175 1, 68; Hss. Berhn lat. 4.^ 433 f. 27''; Cortona 248
f. 49; Miinchen lat. 6720 f. 191''; Oxford Bodl. West. 20102 f. 206; Rom
Vatic. lat. 9985 f. 27; Wien 3540 f. 2^'. 'Epitaphium Brachii de Montone'
oder ahnhch sind iiberschrieben BerHn lat. 8" 174 f. 102^', Mailand Braidensis

AD XI 44 f. 35^', AE XII 10 f. 126^', 'Epitaphium Brachii perusini' Bamberg
N I 10 f. 6^^, Miinchen lat. 466 f. 95^, 716 f. 255^'. Anonym sind die Hss.

Miinchen Univ. 4» 812 f. 205^', Genua Berio 10. 6. 65 p. 263, Rom Vatic.

Regin. 1409 (ed. Calmette, Melanges d'archeol. et d'hist. de Tecole de Rome 25,

1905, 222). Die irrige Beziehung auf den Condottiere Sforza, den am 3. Januar
1424 ertrunkenen Vater des spateren Herzogs Francesco Sf. von Mailand, in

Donaueschingen 30 f. 45^' und einigen anderen Hss.; vgl. L. Bertalot, Eine
humanistische Anthologie, Berhner Dissertation 1908, 49 f.

12 Grabschrift des Fra Giovanni Angelico da Fiesole (f 1455) in

S. Maria sopra Minerva in Rom. Gedruckt in zahlreichen Ouellen und Dar-
stellungen der Geschichte Roms (z. B. Forcella, Iscrizioni delle chiese di Roma I,

Roma 1867, 418; Reumont III i, 1868, 528) und seit Vasari in den meisten
Geschichten der itahenischen Malerei und Biographien des Beato; Stephan
Beii3el, Fra Angelico da Fiesole, 2. A. Herder 1905, 123; Thieme und Becker,
Allgemeines Lexikon der Inldenden Kiinstler I 1907, 498. Mit vier weiteren
Distichen zuni I^ob des Kiinstlers (die erstmals Janitschek, Repert. f. Kunst-
wiss. IX 1886, 121 f. nach Miinchen lat. 716 f. 211 herausgab; vgl. Schmar-
sow, Melozzo da Forli 1886 345) in Bamberg N I 10 f. 66^", Miinchen lat. 394
(s. XVI in.) f. i66'-, 466 f. 98^ loi'-.

13 Pierre d'Ailly, Vorkampfer der Kirchenreform auf dem Konstanzer
Konzil, f 9. August 1420. Ivpitaph gedruckt von Molinier, Catalogue general
des manuscrits des bibl. publ. de France XVII 1891, 144 nach cod. Cambrai 391.
Ob wirkliche Inschrift, nicht festzustellen ; vgl. L. Salembier, Petrus de Alliaco,
Insulis 1886, 371 f. Vgl. auch lyoriquet, Catalogue general des mss. 39, 1904, 445.
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14 Bpitaphium Petri Comestoris
Petms eram quem petra tegit, dictusque Comestor.

Nunc comedor. Viuus docui neo cesso docere

mortuus, ut discat qui me videt incineratum:

quod sunms, ipse fuit; erimus quandoque quod liic est.

16 Epitaphium I^aurentii Valle

Posteaquam manes defunctus Valla petiuit,

non audet Pluto verba latina loqui.

lupiter hunc celi dignatus parte fuisset,

censorem hngue sed timet iUe sue.

16 Epitaphium Lucretie Romane
Cum fdderet gladio castum Lucretia pectus . . . superos.

17 Epitaphium Pentasilee regine Amazonum
Pentasilea potens, cum pectora nomine solo

Hectoreus subiisset amor, regina cateruas

duxit Amazonidum, Grecos que aggressa potentes.

Maxima perpetuum fecit memoranda per euum.

18 Epitaphium Ouidii Nasonis poete

• Hic ego qui iaceo tenerorum lusor amorum,

ingenio perii Naso poeta meo.

At tibi qui transis, non sit graue, quisquis amasti,

dicere: Nasonis moUiter ossa cubent.

19 Aliud eiusdem
Mantua VirgiHo gaudet, Verona Catullo.

Pehgne dicar gloria gentis ego.

14 Vom Verfasser der Historia Scholastica (f ii79) selbst verfaBte Grab-

schrift in der Kirche S. Victor in Paris. Gedruckt Histoire htteraire de a

France XIV 1817 14; Migne Patr. lat. 198, 1048; Novati, Attraverso il medio

fvo Bari x^^^os, 72 u''5. Kopiert Basel E VIII i f^ 4,

ff-^
«^. ^^ "

^^

f.
286V, Fulda C 10 f.

156V, Lyon 187 f. i, Munchen lat 4632 f 93 . 15 772

f.
40V, 17 151, 23390 f. 69^ Oxford Bodl. Laud. misc. 2 f. 170, ^^est. 19 b4.">

f 66^' S Omer 116 Wolfenbiittel 2444 f. 66^" u. o.
t. Od

,
b. umer i^"

^^ W I4S7 Gedruckt Otto Aicher, Theatrmn

funb^e^^nrza^s ;
Ube%:strus ep.taphiorum, Par^ x686, 406;

[^entntl Poggfa'^ l' 1720, 107; Huemer Wiener Studien IX i 87 71; Georg

Voigt. Die Wiederbelebung des klassischen Altertums 3.

f
^^^^^^.^^^S^ H 465-

16 3 Distichen. Seit dem 12. Jahrhundert bezeug . Gedr. Anthol lat^ ed. Riesc

n. 787: Baehrens IV 443 n. 549: Corpus mscr. lat. VI 5. i885, 3
n. 2 h.

18 Ovid Trist. III 3. 73—6-

19 Ovid Anior. III 15. 7—8-
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20 Epitaphium Pacuuii poete
Adolescens tametsi properas, hoc te saxum rogat

ut se aspicias; deinde quod scriptum est legas'.

Hic sunt poete Pacuuii sita ossa.

Hoc volebam nescius ne esses. Vale.

21 Epitaphium Apii Plauti
Postquam est mortem nactus Apius Plautus,

comedia luget, scena est deserta,

dein risus ludus iocusque et numeri

innumeri simul omnes conlacrimarunt.

22 Epitaphium Leonardi Aretini
Postquam Leonardus vita excessit, historia luget,

eloquentia muta facta est. Fama quoque est

musas tenere lacrimas non potuisse.

23 Epitaphium Francisci Petrarce
Frigida Francisci lapis hic tenet ossa Petrarce.

Suscipe virgo parens animam. Sate virgine, parce.

Fessaque iam terris celi requiescat in arce.

24 Epitaphium pueri generosi de Tracia
sub glacie ab Ebro fluuio absorti

Trax puer astricto glacie dum luderet Ebro . . . aquis.

25 Epitaphium Guarini Veronensis
Hic veneranda tegit magni lapis ossa Guarini.

Vtraque hngua suo mereat orba patre.

Hoc Verona decus terris dedit, abstuht etas

longior. Ad superos mens pia fecit iter.

20, 21 Aus Gelhus Noctes atticae I 24; bestenfaUs ist das erste echt. Vgl.

CIL. VI 5, 1885, S. 3* n. 2* b c; Fr. Plessis, Epitaphes, Paris 1905, u. 8, 7.
22 Grabschrift des Leonardo Bruni (f 9. Marz 1444) in S.Croce in

Florenz, von Carlo Marsuppini verfaBt. Gedruckt Paulus Jovius, Elogia
clarorum virorum, \>netiis 1546, f. 8^; Mabillon, Museum Itahcum 1687, I i,

165; lyconardi Bruni Aretini Epistolae ed. Mehus 1741 I p. IIv u. 6.

23 Petrarcas(t 1374 in Arqua l)ei Padua) selbst verfaBte Grabschrift. Ge-
druckt in allen Biographien (A. Solerti, Le vite di Dante, Petrarca e Boccaccio,
Milano 1904, 297, 319, 326, 355), in vielen neulateinischen Florilegien und sonst.

24 Drei Distichen. Alte schon in karohngischer Zeit bekannte Uber-
setzung des Epigrannns ^'11 542 der griechischen Anthologie. Baehrens
IV 103 n. III. Riese n. 709. CIL. VI 5, 3*n. 2 g*. Die Gedichte des
Paulus Diaconus herausgegeben von Karl Neff, Miinchen 1908, 68.

25 P4)itaph des Tito Vespa.siano Strozzi auf Guarino Veroncse (f 4. Dez. 1460
in Ferrara). Gcdruckt Octauiani carmen ne Aeneis Virgihi comburatur. Sulpicii
Charta. .

. Erffordie per Johanneni Knappe (ca. 1503; 6 BIL, Exemplare in Miinchen
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26 E p i t a p h i u 111 c u i u s d a 111 ni e d i c i M e d i o 1 a u e n s i s

Quo Mediolanuni sese iactabat alumno,
confractus senio, clare Philippe, iaces,

arte tua medica totum celebrate per orbem.
Cuius ab ingenio vinceris, Esculapi.

27 Epitaphium illustrissimi Ladislai Bohemie atque Vngarie regis
Huic teneras, lector, lacrimas impende .sepulcro,

ingenium pietas si mouet ulla tuum.
Nam iacet in primo defunctus flore iuuente

rex idem quondam Pannonieque decus.

Dira Ladislaus in Persas bella parabat.

robore militie diuitiisque potens,

ut vaHdum fidei trans pontum pelleret hostem,

demeret e Grecis exitiale iugum.

Sed bis undenos nondum compleuerat annos,

cum rapuit iuuenem precipitata dies.

lam populos in spem vincendi traxerat omnes,

additus et Persis iani metus acer erat,

iamque gener poterat Gallorum ab rege vocari,

mors nisi turbasset inuida coniugium.

28 Epigramma urbis Rome
Roma vetus, veteres cum te rexere quirites,

nec bonus immunis nec malus uUus erat.

Defunctis patribus successit praua iuuentus,

cuius consiHo precipitata ruis.

Staatsbibl., Tilsit Gymnas.) Bl. 3"^; Strozii poetae pater et filius, Venetiis Aldus

1513, f. 147^^; Paulus Jovius, Elogia virorum litteris illustrium 1577, 198;

Canonherius, Flores illustrium epitaphiorum 1627, 433 ; Huemer, Wiener Studien

IX 1887, 71 ex cod. Seitenstetten 54. Hs. Miinchen lat. 8178 f. 241^".

26 Philippus de Mediolano 1423 f . Vicerector universit. medicorum (s. Malagola.

I rettori nell' antico studio . . . 1887 [Estr. d. Annuario d. Universita di B.l 27),

spater Professor der Medizin in Bologna (de Renzi, Storia della medicina in

Italia II, Napoli 1845, 460). Er veranlaBte seinen Freund Rinucci zur Uber-

setzung der Hippocratesbriefe (s. Lockwood, Harvard Studies in classical

philology 24, 1913, 93). Vgl. E. Walser, Poggius Florentinus, Teubner 1914, 457.

27 klage auf den am 23. November 1457 17 jahrig gestorbenen Konig

Eadislaus \-on Bohnien und Ungarn. Nach einem Costerdruck wiederholt auf

der letzten Seite eines Utrechter Claudian (Hain 5377 = Campbell 447

= Pellechet 3804). Anonym und ohne dist. 4 in Cassel Philol. 4" 17 f. 149'.

Melk 798 f. 30^ Miinchen Staatsbibl. 369 f. 108^', Univ.-Bibl. 4" 812 f. 205.

28 Klage auf den Verfall Roms. Nach den epigraphischen Syllogen des

15. Jahrhunderts Inschrift in S. Maria Trastevcre (cf. CIL. VI 5, 5* "• 3* li)-

Von Pascal (Rendiconti Accad. Lincei 1906, 478—81) mit Recht fruherer Zeit

zugewiesen. Oft kopiert (z. B. BerHn lat. 2" 667, 4" 432, 435) und gedruckt.
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29Aliudinlaudemipsiusurbis
Roma potens, totus condam cui paruit orbis,

cesaribus felix, ingentibus aucta triumphis,

martiribus sanctis nunc illustrata pioque

pontificum sceptro felicior ipsa triumphas.

Cui deus ecclesie sancte iura omnia, summum
imperium sine fine dedit, cui subicit omnem
eterna populum commendans lege fidelem.

Cui flectunt humiles flectunt et colla superbi.

30 Epitaphium Annei lyucii Senece
Cura labor meritum sumpti pro tempore honores . . . ossa tibi.

31 Epitaphium diui Bernardi Clareuallensis patris
Clare sunt valles, sed claris vallibus abbas

clarior. Hic clarum nomen in orbe dedit.

Clarus auis, clarus meritis et clarus honore,

clarior eloquio, religione magis.

Mors est clara, cinis clarus, clarumque sepulchrum,

clarior exultat spiritus ante deum.

32 Epigramma sancte Marie virginis
Partus et integritas discordes tempore longo

virginis in gremio federa pacis habent.

33 Bpitaphium cuiusdam romani iurisconsulti per Eneam Siluium
Hic romane iaces, quo nec romanior ullus . . . vita fuit.

z. B. de Nolhac, La bibliotheque de Fulvio Orsini, Paris 1887, 206, zuletzt Konrat
Ziegler, Catalogus codicum lat. class. in bibl. urbica Wratislaviensi 1915, 90.

30 Zuerst im 9. Jahrhundert bezeugt. Steht in sehr vielen Senecahss. und
-ausgaben, oft in humanistischen Florilegien. Gedruckt z. B. Baehrens V 386
n. 73, Riese n. 667. Vgl. CII,. VI 5 S. 4* n. 2* 1.

31 Grabschrift Adams von S. Victor auf den hl. Bernhard in Clairvaux

(f 1153). ^'on den vielen Hss. und Drucken nenne ich die wichtigsten:

D. Philippi de Harveng opera ed. Chamart, Duaci 1621, 802; Migne Patr.

lat. 171, 1456; 185, 568, 1538; Lalor, Le tresor de Clairvaux, Paris 1875, 187.

Hss. : Briissel 1079—84 (ed. Catalogus codicum hagiogr. 1886 I i, 286);

Cambrai 252 f. 174, 536 f. 134^'; Chalon-sur-Saone 29 f. 108; Charleville 197 b

(ed. Catalogue 1879, 636); Douai 372 III f. 131; Erlangen 497 (ed. Hocker,

Bibliotheca Heilsbronnensis, Noribergae 1731, 13); Evreux 96 f. 79 (ed. Cata-

logue Omont 1888, 449); Heiligenkreuz 221 f. 55'''; Leipzig 1319 f. 117^;

Miinchen lat. 12553 f. 76'"; Paris Arsenal 942 f. 105; Salzburg S. Peter a

IX 35 f. 27'; Wien Schotten 191 (ed. Hiibl, Catalogus 1899, 207).

32 ed. Gall Morel, Lateinische Hymnen des Mittelalters 1868, 7 n. 13 ex

cod. Engelberg 102 saec. XIII. In der Trierer Hs. 814 (Katalog 804) des

Trierer Monches Hubert von Koln f. ^^»" ubcrschrieben 'Epigramma sancte

marie virginis in basilica diui Matliie apostoli'.
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34 Idem pro Siluio et Victoria suis geiiitoribus

Siluius hic iaceo, coniuiix Victoria mecuui.

Filius hoc clausit marmore papa Pius.

35 Eiusdem de preceptis decafogi

Hoc precor, hoc moneo: Toto conamine, tota

ex anima, toto dilige corde deum.

Vt legi facias, tibi, sicut amaris, ametur

proximus: ex primo pendet amore sequens.

Sabbata deuote recolas, ut precipit alma

lex; seruile dies festa releget opus.

Et patris et matris potiaris honore; tenorem

vite multiplicat hac pietate deus.

Non interficies. Nunquam mechabere. Furtum

non facies. Falsum testificare nihil.

Non cupidum faciat aliena pecunia; nuUus

alterius rebus luxuriare debet.

Sponsam non cupias quam duxit proximus; immo

floreat illesus proximitatis amor.

Hec legis precepta decem, nisi fallor, habere

ex patrum veterum traditione potes.

36 Idem vexatus a podagra

Si sacer est sanguis Christi de corpore fusus

et dignus latria, dira podagra fuge.

At si membra diu possessa relinquere nescis,

urgeat ut saltem flamma dolorque minus.

37 Idem ad poetam quendam
Desine pro numeris nummos sperare, poeta.

Carmina si dederis, carmina reddidero.

Responsio ipsius poete

Pro numeris numeros tibi si fortuna dedisset,

non esset capiti tanta corona tuo.

33 sind die sechs letzten Distichen des poetischen Nachrufes den Enea

SiMo sdnem 1439 in Basel von der Pest dahingerafften .^eund, dem Junsten

Todovico Pontano widmete; er steht vollstandig z. B. bei Utto Aicner,

Theatrum funtbrl Saiisburgi 1675, m ^^of.. Panciroli De c -.s egun,

interpretibus, Lipsiae 17.1, I93 £-, 4^3, yerkiirzt u„d ^^^•'"^t b^^ ^"^^n"".

Aeneae Silvii opera inedita (Atti d. Accademia dei Ln.cei. Memor e d. dasse

^ scLze moraU. Ser. III. Vol. 8), Roma 1883, 673. Hss Base F VIII i

£. loiv, Fulda C 10 f. 114', Karlsrulie S. Peter Pap^ 24 f-J"^
(nur b er

Enea als Autor genannt), Munchen Staatsbibl. lat. 289 f. 100', 418 f. i.4.

14 114 f. 143', Univ.-Bibl. 2» 671 f. 330-
. , . . . ai„„„ nit'

34 Grabtnschrift der Eltern Pius' II. in der Fra„c.scusk.rel.e m S ena. Oa

gedruckt z. B. N. Chytraeus, Itinerum delitiae 1599, 210; Cugnom 1. c. ,,6.

Archivio della soc. Romana di storia patna 25, 1903, 128.
^
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38 Idem Pius ad turbam poetarum
Discite pro numeris numeros sperare, poete.

Mutare est animus carmina, non emere.

39 Idem in festo purificationis sancte Marie
En micat et toto lux sancta nitescit in orbe,

et gemiro splendet lumine fausta dies.

Hac die siderei mater ducis atque perennis

virgo puerperii tempore sancta suo

pertulit ad sanctum germen venerabile templum,

atque pio expositum protulit alma sinu,

et pullos offert prisco de more gemellos,

quos pia progenuit castaque turtur auis.

Hunc sacer ille senex puerum veneratus in ulnii^

Symeon excepit pectore et ore colens,

concinnitque deo sacrum venerabilis hymnum,
speque sua fruitur vota petita tenens.

Hinc pia procedit crebra cum lampade pompa
et matrem et natum concomitata sacros.

Hinc, o christicole, solemnem ex ordine morem
luminibus sacris concelebrare decet.

40 Epitaphium cuiusdam exulis
Exulibus tandem fortuneque ultima passis

est aliquid patrio se reddere posse sepulcro.

MclHus ossa cubant manibus tumulata suorum.

41 Epitaphium Elizabeth impudice mulieris
Hic iacet Ehzabeth. Si bene fecit, habet.

42 Hectoris Troiani virorum strennuissimi epitaphium
Cefersor patrie iuuenum foitissimus Hector , . . humo.

37, 38 Abwehr der mn papsthche Mazenatengaben buhlenden Dichter,

besonders Filelfos, durch Pius II. Vgl. Lami, Catal. cod. bibl. Riccardianae

1756, 8; Rosmini, Vita di Francesco Filelfo 1808 II 114; G. Voigt, Enea Silvio

de' Piccolomini III, 1863, 628 ff.; Borsa, Arch. stor. Lombardo 20, 1893 440.

39 anonym in Paris lat. 3639 saec. XVI f 222'".

40 Den letzten Vers fiihrt Enea Silvio in einem Brief vom 3. Sept. 1453
an Goro EolH an (Bricfwechsel hrsg. von RudoH" Wolkan III i [Fontes rerum
austriacarum Abt. II Bd. 681, Wien 1918, 239).

42, 44 je funf Distichen, unter den sogeiiannten cannina XII sapientum
gedr. Baehrens, Poetae lat. min. IV n. 147, 146; Riese Anthoh lat. n. 631, 630.

43 Gedruckt Labbe, Thesaurus epitaphiomm, Paris 1686, 197. Erscheint

meist in Verbindung nut 42 und 44, so in BerHn lat. 2" 49 f. 90''', q^,
4° 205 f. 26^', Bern 211 f. i^y, Donaueschingen 30 f. 36^', Gotha Ch. B. 1047 f. 38,

.Mailand Ambros. D 27 inf. f. 270, Modena Est. lat. 1080 (IV F 24) f . 163^,

Miinchen lat. 466 f. 96^, Paris lat. 8413 f. 202 "', Roni Vatic. lat. 9985 f. 23'',
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43 E i u s d em
Trourn protector, Danaum nietus, hic iacet Hector.

44 Achillis Greci
Pelides ego sum Thetidis notissima proles . . . hunmm.

45 E i u s d em
Hectoris Eacides domitor clam incautus inermis

Gccubui, Paridis traiectus arundine plantas.

46 Anthenoris
Hic iacet Anthenor, Patauine conditor urbis;

proditor ipse fuit quique sequuntur eum.

47 Alexandri
Sufficit huic tumulus, cui non suffecerat orbis.

cui nimis angusta res fuit ampla nimis.

48 Homonee doctissime ac probissime Romane
contubernalis Atimeti nobilissimi Romanorum senatoris

epitaphium pietatis atque elegantie plenum
Rome in marmoreo tumulo vetustissimis litteris sculptum

Actor loquitur
Tu qui procedis secura mente pammper . . . vlterius.

Wien 3509 f. 45^' und am vSchluB der Hss. und Ausgaben von Guidonis

Columnae Messanensis historia destmctionis Troiae.

45 Gedmckt Anthologia latina ed. H. Meyer 1835 n. 638. Hss. Briissel

21 951 f. 105'', Miinchen lat. 466 f. 96^'.

46 Hss. Florenz Landau-Finaly 203 f. i8'', Miinchen lat. 369 hinten.

47 Gedmckt Anthologia lat. ed. H. Meyer n. 702. Hss. Krakau 2038 p. 21,

Mailand Ambros. M 44 sup. f. 20*", Nikolsburg II 52 f. 133'', Paris n. acq.

lat. 650 f. 140^' (vier Distichen).

48 4 Zeilen Gesamtiiberschrift + 4 Z. Teiliiberschriften der viergeteilten 13

Distichen, also im ganzen 34 Zeilen, welche Bl. 12^ fiillen. Inschrift
des Marmorgrabsteins (jetzt im kapitolinischen Museum) der Claudia
Homonoea, um 50 n. Chr. CIIv. VI 12652. Carmina lat. epigraphica conl.

Fr. Buecheler, Teubner 1897, n. 995. Fr. Plessis, Epitaphes 1905, n. 39.

Die Zahl der Kopien dieser Perle epigraphischer Dichtung in den Zibakloni

der Renaissance ist Legion, Zur Fortsetzung der in meiner Dissertation (Eine

humanistische Anthologie, BerHn 1908, 53) begonnenen Liste verzeichne ich:

Bamberg N I 10 f. 29, Brescia Quirin. C VII i f. 171^, Cambridge Trinity

Coll. 1146, Florenz Ricc. 931 f. 4"^, Mailand Ambros. C 64 sup. f. 138^;

N 202 sup. f. 39, T 12 sup. f. 73, T 20 sup. f. 73, Trotti 373 f. 2i^', Brera

AD XI 44 f. 28\ Modena Est. lat. 1080 f. 51^, Miinchen lat. 394 f. 195,

6720 f. 188^, Padua Museo Civico C.M. 422 f. 71^, Paris lat. 8206 f. 53,

8244 f. 50^', Pavia Univ. 73 f. 71, Rom Vatic. lat. 1610 f. iii^', 5994 f 66',



20 Ludwig Bertalot

49 Epitaphium Neuii poete
Diua tibi vita est, felicia tempora, Neui.

Me miserum, versa est sors mea morte tua.

Nulla igitur requies onerosa in luce moranti.

Te sine dulce nihil, te sine vita dolor.

Occidis ante annos patrie virtutis imago,

sic tamen ut viuas in niehore loco.

Accipe supremos tumuli modo, frater, honores,

quos potius nobis tu dare debueras.

Responsio
Parce precor lacrimis. Fatum, germane, quid urges?

Omnibus hec soHdo est scripta adamante dies.

Puluis et umbra sumus tantum. Post funera virtus

nomen inextinctum sola superstes habet.

Nil aunmi vel pompa iuuat, nil sanguis auorum:
excipe virtutem, cetera mortis erunt.

Hanc cole, et ante oculos imitanda exempla parentum
pone. Sed interdum sit tibi cura mei.

50 Epitaphium Eugenii pape quarti
Eugenius iacet hic quartus, cor nobile cuius . . . opus.

61 Epitaphium Nicholai pape quinti eius immediati successoris
Hic sita sunt quinti Nicholai antistitis ossa . . . sacra.

52 EpitaphiumAndreole genitricis eiusdemNicholai pape quinti
Vos quibus est humilem concessum degere vitam . . . docet.

Venedig Marcian. 3564 (lat. VI 132), 4653 (lat. XII 192) f. 50^, Verona
Comun. 68 f. 163, Wien Ross. IX 25 f. 52, Wolfenbiittel Gud. lat. 342 f. 20^.

Pyndari bellum Troianum ex Homero . . . Fani 1505 f. DIIIP.
49 ed. Baehrens 1. c. V 395 nach dem aus Coster abgeschriebenen cod.

I^ansdowne 762. Die zweite Halfte (Responsio) allein bei Otto Aicher, Thea-
trum funebre, Sahsburgi 1675, III 516 ohne Quellenangabe als 'Genevae in

templo D. Petri'. Vers 6 der Re.sponsio fehlt Coster.

50 Neun Distichen. Maffeo Veggios Inschrift des jetzt zerstorten Grabmals
Eugens IV. (f 1447) in S. Peter. Gedruckt Ciaconius-Oldoinus, Historiae

Pontificum II 1677, 876; Acta Sanctorum, lunii t. VII 1717, 82; Gregorovius,

Die Grabdenkmaler der Papste^, Leipzig 1881, 206 u. o. Mit n. 51 als n. 27,

28 in Petri Sabini Sammlung christhcher Inschriften sowie in den Hss.

Cassel philol. 4° 17 f. 138'', Donaueschingen 30 f. 41'', Pavia 435 f. 48'.

' 51 Sechs Distichen. Euea Silvios Grabinschrift Nicolaus' V. (| 1455)
in den vatikanischen Grotten. Gedruckt Forcella, Iscrizioni delle chiese di

Roma VI 1875, 37 n. 59; Dominicus Georgius, Vita Nicolai V. P. M. Romae
1742, 164; Gregorovius. 1. c. 208 u. o.

52 13 Verse ( = ^J^) der Elegie des Janus Pannonius auf Andreola Calandrini,
verwitwete Parentucelli (f 1451). Hss. Berhn lat. 4° 433 f. 31'''—32, Mailand Ambr.
R 93 f. 25. Gedr. Jani Pannonii poemata ed. Teleky, Utrecht 1784, I 360—64.

53 Hs. lyeiden L 63 f. yS\
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53 Epitapliiuni lugurte Nuniidie regis
Queni tegit hic cespes, mundi fuit impius liospes.

Dilexit rabiem. Non habeat requiem.

64 E p i g r a m m a i o c o s u m
Deuorat agricolam rex, regem tiro; sed iHum
usurator edit; comedit sed presbiter istum,

presbiterum meretrix; meretricem leno remordet,

lenonem caupo, sed cauponem parasitus,
,

illum senipedes, symia senipedes.

56 E p i g r am m a s e r i u m
lam satis est lusum. Potior mihi transiit etas.

Me scio delusum, si non correxero metas.

56 Epigramma dei altissimi
Quod deus est scimus. Quid sit si scire vehmus,
supra nos imus. Sed quod sit summus et imus,

ultimus et primus, scimus; plus scire nequiraus.

54 ed. Mone, Anzeiger f. Kunde d. d. Vorzeit VIII 1839. 548 nach Neu-
burger Hs; Alwin >Schultz ibid. 1872, iii nach cod. Breslau U. B. II Oct. i;

K. Ziegler, Catalogus codicum lat. class. in bibl. urbica Wratislaviensi 1915,

248 nach cod. Rhedig. 58. Hss: Budapest Museum cod. lat. m. a. 212 f. 98'',

I,eiden Lat. 11 E f. 317'^, Paris lat. 2962 f. 144^, Wien 12 531 f. i^^"". In

Erfurt Amplon. Fol. 173 f. 13^', Qu. 311 f. 77^' (beide s. XIV), Wiirzburg

M. ch. q. 174 f. 246^' um ein Verspaar verlangert:

In niundo queque sic per culum facit eque

symea transire. Potes hoc ex hiis reperire.

55 Steht innen auf dem Vorderdeckel der Hs. V 38 des Gymnas. Iglau (s. X\^I).

56 Hss: Berhn Theol. 40 372 f. i^^"" (s. XIV), Briigge 237 (s. XIII, ed.

I^aude, Catalogue des mss. 1859, 217), Frankfurt Barthol. 92 f. 191''', Miinchen

lat. 5990 f. 8^ (s. XII), 26847 f. 269^ Stuttgart Theol. 2» loi f. 58^-, Wien
Schotten 192 (ed. Hiibl, Catalogus 1899, 208), Ziirich C 148 (s. XIII, ed.

Wemer, Neues Archiv f. altere d. Gesch. 31, 1906, 580).

Von den vorstehenden 56 Gedichten gehoren 6 dem Altertum, 18 deni

Mittelalter, 28 der Renaissance, 4 nicht sicher datierbare eher jiingerer als

alterer Zeit an, das jiingste (n. 25) deni Dezember 1460. 3 sind von Ovid,

3 von Francesco da Fiano, 5 bis 8 von Enea Silvio (Pius II.), alle anderen

von verschiedenen, meist unbekannten Verfassern. WirkHche Grabschriften

sind nur 9 (n. 2, 3, 12, 14, 22, 23, 31, 34, 48); auch sie sind nicht der

steinernen, sondern, wie alle anderen, der papiernen UberHeferung entnommen.
Diese, d. h. latehiische humanistische Miscellanhandschriften, poetische

Florilegien, Renaissance-Zibaldoni, sind die einzige Quelle des lyiber epi-

taphiorum. 10 Texte sind keinesfalls als Epitaphien aufzufassen, laBseu sich

aber wenigstens zum Teil als Epigramme im neueren vSinn auffassen.
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Die Sammlung setzt sich vorwiegend aus tituli und epitaphia zusammen;
'das war der Inbegriff dessen, was das Mittelalter bis zum ii. Jahrhundert

seine Poesie nannte' ^). Sie scheint mir deswegen mitnichten ein letzter

SproB des Mittelalters, viehnehr ein echtes Kind neuzeithchen Geistes, er-

wachsen aus zwei Elementen der Renaissance, aus dem Kultus des groBen

Menschen, der Heldenverehrung, und aus der Ruhmeshebe und dem Glauben
an die Unsterbhchkeit verleihende Macht der Dichtkunst -). Sinn und Zweck
des humanistischen Epitaphs und dieser altesten gedruckten^)
lateinischen Epitaphiensammlung ist, dem Genius zu huldigen

und ihn der Unsterbhchkeit zu weihen*)^).

Daran kann meines Erachtens die salbungsvolleVorrede nichts andeni, welche

den complura variaque a variis profecta auctoribus carmina einen erbauhchen und
padagogischen Zweck unterlegt, noch der wohlberechnete Anfang und SchluB,

der sie quasi als vom Grab des Erlosers an der heihgen Mutter Gottes

vorliber zum Thron des Hochsten fiihrende Himmelsleiter darstellt. Obwohl
diese fromme Einkleidung der Art des Pius II. gewordenen Enea Silvio

Piccolomini entspricht, miissen wir die tJberschrift des Costerdruckes mit
groCtem MiCtrauen aufnehmen. Pius II. war in den knapp bemessenen
Stunden hterarischer Mui3e seines kurzen Pontifikats niit seinen Denk-
wiirdigkeiten und seiner Kosmographie, die beide unvollendet bheben, vollauf

in Anspruch genommen und hatte keinen AnlaC, seinen wohlbegriindeten
Schriftstellerruhm mit unselbstandigen Parerga aufs Spiel zu setzen. Wollte
er einen Liber epitaphiorum zusammensteUen, so konnte er wohl ein Bandchen
mit eigeneu solchen Dichtungen fiillen, wie er schon 1443 epigrammata an

*) So sagt nicht ohne tJbertreibmig Ludwig Traube (Kleine Schriften, hrsg. von
Brandt = Vorlesungen und Abhandlungen hrsg. von Boll III, Miinchen 1920, 87).

2) Die Leichtigkeit, mit der Dichter und Dichterhnge einige Pentameter mid Hexa-
meter zum Encomium mid zur Totenklage formten, heC die Epitaphiendichtmig iippig

ins Kraut schieCen — vmd verseichen. Sie bheb Mode fiir die ganze neulateinische Poesie
^) Die aheste, mir bekannte, handschrifthche, einheithche, d. h. e i n e r Person

gewidmete, grol3ere humanistische Epitaphiensammhmg ist diejenige auf Niccolo III. von
Este-Ferrara (t 1442) im codex Antonelh 546 in Ferrara. Die Mehrzahl dieser Epitaphien
stehen bei Borsetti, Historia gymnasii Ferrariensis I 1735, 41—46 nach dem codex
Bevilaqua = Modena Est. lat. 1080.

*) 'Immortahtati pueri defuncti consulere' ist laut Vorwort Zweck der von Flavius
Hermes mid Demetrius besorgten Ausgabe der Alexandri Pueri Senensis (eines i6jahrig
verstorbenen ^''amihareu Girolamo Riarios) muhorum nostri temporis poetarum epigrammata
(Hain 809 = Pehechet 457, Exemplare in Miinchen, Paris, Raudnitz). Emes der
36 poetischen lateinischen mid itahcnischen und 8 prosaischen Epitaphien von Franc.
Noxetus, wie misere n. 22 dem Plautus-Epitaph bei Gehius (n. 21) nachgebildet
teile ich als Beispiel fiir den Unsterbhchkeitswahn der Zeit hier mit: 'Postquam Cinnutium
Alexandrum vSenensem forma pudore cantuque non minus insignem cjuam gestis Alexander
ihe Macedo fuit, tam immaturo obitu fata rapuere, risus tacet, charites squalent, puhata
Venus est, ferturciue pyerides dolore tactas non nisi lugubre vatibus subministrare
carmen, et iura.sse non prius ahani sumpturas lyrani (juam nmnere suo toto notus orbe
et immortahs Alexander factus sit'.

'") Die Riicksicht auf die praktische Verwendbarkeit als Formelbuch fiir die eigene
Produktion spich bei miserer vSammlmig eine wcit geringere Rohc als bei der altesten
g e d r u c k t e n 1 a te i n i s c h e n I n s c h r i f t e n s amm 1 u n g d s Erf u' ter Humanisten Nicolaus
Marschalk (dariiber vgh Hiilsen, Jahibucher der Akademie Erfurt N. V. 38, 1912. 161— 179).

I
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Lorenzo Valla M und spater an Bartolomeo Roverella^) gesandt. Er ware nicht
so bescheiden gewesen, Marsuppinis Grabschrift fiir Bruni (n. 22) vor seinem
eigenen Epitaph auf den florentinischen Kanzler 3) den Vorrang zu lassen und
sein eigenes Ciceroepitaph «) zugunsten eines verderbten Fragments (n. 5) zu
unterdriicken

;
er hatte die Selbstmorderin Dido (n. 7) und die Dirne

EHsabeth (n. 41) nicht mit der unbefleckten Jungfrau (n. 32) in eine Reihe
gestellt. Enea Silvio ist der einzige Autor, den der Kompilator zu n. 33—39
mit Namen nennt — zu n. 27 und 51 unterlaBt er die namenthche An-
fiihnmg —

;
er war vielleicht der einzige ihm bekannte ex variis auctoribus.

DaB er eine Versifizierung des Dekalogs (n. 35) und ein geisthches Lied auf
Maria Reinigung (n. 39)

s) unbedacht aus seiner Quelle in die Epitaphien-
sammlung heriibernahm, zeugt von der Fliichtigkeit seiner Arbeit wie von der
Diirftigkeit seiner Kenntnis der Poesie Eneas.

Die Frage nach deni Kompilator, Ordner oder Herausgeber des Liber de
epitaphiis virorum illustrium ist nicht zu trennen von derjenigen nach dem
Bearbeiter der Retractatio ad Carolum Cypriacum^) und der Baebius-Epitome
der 5 Costerdrucke, mit dem er identisch sein durfte. Sie harrt noch ihrer
Losung. Vorlaufig bleibt der Verleger Coster ebenso unfaBbar wie der Drucker.
abgesehen von der durch den Rubricator der Darmstadter Inkunabel gegebenen
Datierung 1472.

Das 15. und 16. Jahrhundert kannte diese wissenschafthchen Bedenken
nicht. Es nahm Costers pseudepigraphe Biicher als Werke Pius' II. hin und
fand an ihnen Gefallen. Das zeigen die handschrifthchen Exzerpte,
die K o p i e n , die Nachdrucke,

Der Niirnberger Arzt, Humanist und Antiquar Hartmann Schedel hat in

seineni um 1503 abgeschlossenen groBen den Archaologen wohlbekannten Opus
de antiquitatibus cum epitaphiis, c o d. M o n a c. 1 a t. 716, unsere Epi-
taphien 2, 3, 6—18, 21, 27, 34, 42—46, 50, 51 aufgenommen. Um dieselbe

Zeit kopierte ein Englander aus Campbell 1186 in c o d. L a n s d o w n e 762
des British Museums f. 17—19 unsere Epitaphien 49—53, 4—14 und 18 ').

Campbell 1493 ist vollstandig kopiert im cod. Haarlem Fol. 14, f. 15—24
im cod. Paris lat. 16 246 (aus Belgien) f. 99—iio, ganz nachgedruckt von R. Fax
Londoniis 1509: *In hoc Hbro hec continentur. Salus corporis. Salus anime.

Pius contra venereos. yhada Homeri'; 22 40-zeiHge FoHobll. (Brit. Mus.).

1) Briefwechsel ed. Wolkan I, Wien 1909, 146 n. 49. -) Cugnoni 1. c. 666.

^) Cugnoni 681 n. 86. Mazzuchelli, Scrittori dltalia II 4, 2201.

*) Cugnoni 671 n. 38.

5) Solange andere Zeugnisse fehlen, bleibt Eneas Autorschaft zwcifelhaft, hierliir wie
fiir n. 27 und 40. Leider habe ich die Enea-codices der Biblioteca Chigiana, die dariiber

wohl AufschluC geben diirften, nicht eingesehen, sondem bUeb auf Cugnonis bei allcr

Reichhaltigkeit und Fiille unvoUkommenes Werk angewiesen.

*) Sie ist doppelt schwierig, solange wir von der Retractatio keinen zuverliissigereti

als den Vulgattext haben: Hain 226 f. 2i'^'—23 = Epist. 395 der alten Ausgaben = Opera,

Basileae 1551, 869—872. — Ihre Verbindung mit SaHcetos GesundheiLslehre schcint nicht

von Coster oder seinem Helfer herzuriihren ; denn sie findet sich schon in gleichzeitigen

belgischen Hss., wie Paris lat. 16246 f. 192—203'" und Rom Vallicell. C 91 f. 132— 143'-

') Diese Inkmiabelkopie benutzte Baehrens in seinen Poetae latini minores V 18S3

S. 394 fE. zu seinen vermeintUchen editiones principes.
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Campbell 1186 ist vollstandig kopiert in dem 1473 in IvOthringen ge-

schriebenen cod. Saint-Mihiel 50 ^), das letzte Drittel im cod. Gottweig 445

(390) f. 225—236, das letzte Viertel nachgedruckt in einer vom Elsasser Arzt

und Humanisten, Korrektor, Herausgeber, Ubersetzer und Vielschreiber Johann

Adelphus Muling ^) 1507 in Trier besorgten, durch neue Epitaphien und

Zusatze vermehrten, von Johann Griininger in StraBburg wiederholt auf-

gelegten ^) Neuausgabe mit dem Titel 'Aeneas Siluius de prauis muheribus.

Epitaphia Clarorum virorum et aha multa'. Daraus teile ich als Erganzung und

Fortsetzung des I^iber de epitaphiis folgende Epigramme mit*):

67 Epitaphium loannis Pici Mirandule
conditum a Baptista Mantuano
Picus loannes celos elementa deumque

doctus adhuc iuuenis sanctificatus obit ^).

^) Vgl. Catalogue g^n^ral des manuscrits des bibliotlieques publiques des d^partements

4« III, Paris 1861, 531—2.
2) t)ber Muling vgl. Charles Schmidt, Histoire litteraire de T Alsace, Paris 1879,

II 133—149, 401—6, Karl Goedecke, GnmdriB zur Geschichte der deutschen Dichtimg P,

Dresden 1884, 440—2, Wilhelm Kahl, Neue Jahrbiicher fiir Padagogik IX 1906, 483, 528.

Bezeichnend fur seme Vielschreiberei ist, daB der Herausgeber von 'de pravis mulieribus'

eiu sehr langes deutsches Gedicht au£ die eheHche Treue verfaCte; vgl. Schmidt 1. c. 147.
3) A 32 BU. got. T)'pen, Griiningers Druckermarke. Exemplar StralBburg Univ.-Bibl. Vgl.

Charles Schmidt, R^pertoire bibUographique Strasbourgeois I, Heitz 1893, n. 83. B 42 Bll.

26 Zeilen; Antiqua. O. J. u. O. u. Druckerzeichen. Von Pellechet, Catalogue gen^ral des

incunables des bibl. publiques de France 1897 n. 172 wohl zu Unrecht fiir Pariser Presse

in Anspruch genommen. Exemplare Berlin Staatsbibl. Ai 4851, Paris B. Nat. Res. 21 13.

C 40 Bll. Antiqua. Ohne Druckangaben, aber von Griininger. Nach Charles Schmidt 1. c.

n. 84. Diese Ausgabe oder die folgende in London Brit. Mus. G. 17403. D 40 Bll. 28 Zeilen;

Antiqua. Vorn Druckersignet des Jehan Petit in Paris. Exemplare Paris B. Nat. Res. 2 112

(— Pellechet n. 173), Wien Nationalbibl. B E. 12 W 30 (3).

*) Der Inhalt ist nach dem schon von Georg Voigt, Enea Silvio de' Piccolomini II

1862 268 A. 5 erw-ahnten BerUner Exemplar folgender: Bl. i^" 6 Dist. 'In Libellum aenee

Silviii pontificis maximi de prauis muheribus Elegiacvun I. A. M. A.' BU. 2—3^ Widmung
"Disertissimo iuris pontificii interpreti D. Henrico meh. Ad edem Diui Castoris vrbis Con-
duentih. loannes Adelphus ^luhngus Argentiii. sese commendat . . ex Treueri. Anno huius

.secuh Septimo'. Bll. 3^—11 'PII SEC\Ts"DI PONTIFICIS MAXIMI de muUeribus prauis

& eariun pernitioso damnatoque consortio . . Tractatus'. Bll. ii^'—24^ 'Eiusdem Pii secimdi

de laude atque epitaphiis virorum illustrium compendiosus & delectabiUs tractatus' nebst
Prosaanhang. Bll. 3^

—

2.^^ = CampbeU 11 86 f. 45^'—60. Daran ,schUeI3en sich unmittelbar

MuUngs Zusatze: Bll. 24 f. 'Cypriani de Ugno crucis' (= Hartel III 305—8). BU. 25 f.

Pico deUa ^Mirandolas Gebet 'Ahne deus .
.' (31 Dist. = lo. Pici Mirand. opera, Basileae

1572, 339 f.). Bl. 26^' 'Ad imaginem sahiatoris crucifixi elegia loannis Flamingi presbyteri

boppardien.sis. Heu quam deflendum .
.' 12 Dist. BU. 27—32 die von mir S. 24—7 mit-

geteilten Epigramme, MuUngs Epitaph auf den StraCburger Notar Thomas MuUch aus
NordUngen, Epitaphien auf Conrad Duntzenhcim (f 1502 in HeideUjcrg), auf Peter Schott

(t 1490), auf Crato Undenheim, auf Gabriel Biel (t 1495), Anthol. lat. ed. Riese n. 221,

die HaUte von Enea Silvios Epigr. Cugnoni n. 83, sein Epit. auf Lodovico Pontano (s. S. 17

n- 33), aUerlei Prosa, z. B. 'Septem mundi mirabilia ex PUnio et SoUno', denen das StraB-

burger Miinster zuzufiigen sei. BU. 33—8 'Bocacius in muUcres malas' - .-Vusziige a\is Boccaccios

(le casibus virorum iUustrium. Bl. 39 f . Aldi Romaniinterpretatio aureorum carminum Pythagore.

BU- 40V—42 Pythagore aurea vcrba ^LirsiUo 1'icino intcrprete. — Ich verbessere die durch die

LiederUchkeit von Herausgeber und Drucker oft heiUos vcrderbten Tcxtc stiUschweigend.
'•') Dies Distichon iibersandte dcr scUge Battista SpagnoU am 27. Nov. 1494 dem

Neffen des verstorbenen Pico, dem Grafcn Gianfrancesco dcUa Mirandola; vgl. Oi:>era

oimiia Jo. Pici Mirandulac . ,. Basileae 1572, 339 f.
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68 E p i t. P a m p h i 1 i S a x i p o e t e i n a b o r t u ni d n c i s M e d i o 1.

Quis sum scire vultis. Istud sciet nemo.
Nullus sum, anonimus sum, lege reiectus sum.
Beatrix niater enixa periit mecum.
Cuius obitum Ludouicus princeps in eternum
deflet. En diritas fati ^).

59 Petri Schotti Argentinensis tetrastichon in Venerem
Vrit in affectu Venus anxia, sordet in actu.

Inficit et fetet, quando patratur opus.

Post factum fecisse pudet. Cito preterit illud

quod iuuat. Eternum quod cruciabit erit^).

60 Epitaphium loannis Altisen scriptoris apostolici
Inuida tmaldentis postquam mihi flamma pepercit,

nec licuit fato conueniente mori,

huc me congeries scelerum protraxit, ut esset

publica criminibus pena ferenda meis.

Mille deus placido pensauit funere cedes,

acrius in stygio plectar ut orbe reus.

Sit procul humani generis miserator, ut unibra

res mea cumque meo corpore fama ruat.

Hoc unum moriens, ununi hoc super omnia mando:
Fiscus opes, animam Styx gerat, ossa canis ^).

61 Epitaphium Reuerendissimi D. Petri Cardinalis Sixti IV.

Sancta superuacuum dederat cui Roma galerum,

hec Petrum niuei mamioris urna tenct.

Plorat Sihietus, plorat Tiresia et Agnus.

Hic leno, hec meretrix, ille cinedus erat *).

1) Hss. Miinchen lat. 388 f. 113^, 394 f. 210^, beide saec. XVI in. Beatrice d' Este, Gattin

Lodovico Moros von Mailand, starb in den ersten Januartagen 1497 bei einer Fehlgeburt.

") Die beiden vielleicht durch den niorbus gallicus aktuell gewordenen Distichen sind

nicht vom StraCburger Hiunanisten Peter Schott, sondem gehoren dem Mittelalter au.

Sie stehen in einer Ziiricher Hs. des 12. Jahrhimderts (ed. Werner, Neues Archiv 31, 1906,

579), in der Miinchener Hs. lat. 6911 f. 102^^ des 13., in der Gdttinger Spruchsammlimg

des 14. (ed. Enist Voigt, VoUmoUers Romanische 1'orschungen III 1887, 290 n. 90) imd in

zahlreichen Hss. des 15. Jahrhmiderts (in London Harley 3716, Lyon 168, Miinchei^lat.

78 f.
188V, daraus kopiert in lat. 369 f. loo'' und 716 f. 283'^', Miinchen T.^niv. 4» 768 f. 91^,

Oxford Bodl. West. 20102 f. 220 uberschrieben 'Jo. Chrysostomi de luxuria' ;
in Paris

lat. 8247 t.
123V, nouv. acq. 1544 f. 109, Rom Vatic. lat. 1631 f. ii3''' ohne Uberschrift)

.

3) In Miinchen lat. 394 f. 204^^ o. U. von itahenischer Hand um 1500. In H. Schedels

Epitaphiensammlung, lat. 716 f. i65«" iiberschrieben 'Testamentvmi Petri Altissen Hispani'.

*) Pietro Riario, Kardinal von San Sisto, Nepot Sixtus" IV, t 5- Jan. 1474- Dies

Epitaph nach miserem StraCburger Druck zitiert bei Pastor, Geschichte der Papste'' II

1904, 494 A. 2. Hs. Miinchen lat. 965 S. 365. Das zweite Distichon in einem groCeren

Epigramm in Miinchen lat. 716 f. 137»" (ed. A. Schmarsow, Melozzo da ForU, Spemann

1886, 338), welches verkiirzt in Miinchen lat. 4149 f. 325'" und Wien 5180 f. 113^', einzchi

in Tizios Storie Senesi (cf. A. Luzio, Giornale storico d. lett. ital. 19, 1892, 80).
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62 Epitaphium Codri Bononiensis
a Philippo Beroaldo iuniore conditum

Codre quid est infra ? Tenebre. — Num scansio ad astra est ?

Nulla. — Quid est Pluto ? Fabula vana hominum. —
Cerberus estne iUic, Proserpina Persephoneque ?

Non mage quam Pluto quamque ager elysius. —
Oue natura anime? Que corporis? Illa perinde

soluitur ac corpus. nec magis illa viget.

Proinde tibi indulge, dum viuis; dum licet uti,

utere deliciis. Omnia mors adimit.i)

63 Epitaphium Hermolai Barbari
Barbariem Hennoleos Latio qui depulit omnem,

Barbarus hic situs est. Vtraque Hngua gemit.

Vrbs Venetum vitam, mortem dedit inchta Roma.
Non potuit nasci clarius atque mori. ^)

61 Epigramma in monachum pinguissimum
Si vestis pulla, rasum caput, ampla cuculla

quemquam iustificant, hic homo iustus erat.

65 Epigramma in adolescentem ignauum
O deus oranipotens, vituh miserere loannis,

quem mors preueniens non sinit esse bouem ^).

^) Das ist das 'epigrainina iiobile amarissimis sane verbis exprobans quod non recta de
Christo sentiret, de inferis, de immortalitate anime', von dem Codrus' Biograph spricht

(Codii Orationes. Kpistole. Silue. Satyre. Egloge. Epigrammata. Ver^etiis 1506 Bl. LXXI'^').

Es steht als Epigr. 6 iii 'Philippi Beroaldi Bo.oniensis ivmioris Carminum libri III. Eiusdeni
epigrammaton Hber. Romae 1530', femer in cod. Vatic. lat. 3352 f. 279'', bei Carlo Malagola,

DeUa vita e delle opere di Antonio Urceo, Bologna 1878, 186. Vgl. J. Paquier, De PhiUppi
Beroaldi lunioris vita et scriptis, These, Paris Leroux 1900, 33 fi.

-) Grabschiift des Hermolao Barbaro (t 1494) in S. Maria del Popolo. Gedr. Georg
Fabricius, Roma, Basel 1550, 183, V. Forcella, Iscrizioni delle chiese di Roma I 1867, 327.
Johannis Burckardi Liber notarum ed. Celani I (Mtxratori R. I. S. XXXII i) 340.

^) Es ist nicht sicher festzustellcn, von wem mid auf wen das boshafte Distichon zuerst

verfaBt wurde. \\'enn es, wie wahrscheinlich, italienischer Herkunft, so war es atif einen

Giovanni Vitelli gemiinzt, schwerb"ch den 1415 verstorbenen (vgl. Litta, FamigUe celebri

ItaHani fa.sc. 24, 1832, Reumont, Geschichte der Stadt Rom III i, 1868, 567). DJe beideu
Handschriften Laur. Gadd. 91 ,sup. 42 t. 47 (ed. Bandini, Catalogus codicum latinoriun

bibhothecae Latirentianae III 1776, 802; Agostinelli e Benadduci, Biografia e bibliografia

di Giovan Mario FileUo, Tolentino 1899, 391 Cesare Picci, M. Vegio Epigraimnista, VaraUo-
Sesia 1911, 31) und Vatic. lat. 3145 f. 88^' die das Distichon dem Giov. Mario FileUo zu-

weifen, werden entkraftet durch die Londoner Epigrammensammhing dieses Autors (cod.

Harley 2605), in der es fehlt. Codd. BerUn Ham. 254 f. i^fi"" und Mailand Ambros. V 32
sup. f .

^2^^' bezeichnen Aittonio BeccadeUi als Verfasser. Zahlreich sind die anonymen Hss.

Donaueschingen 30 f. 46'", Paris lat. 7659 f. loi"", Rom Vatic. lat. 9980 f. 55^' (saec. XVII),
Ottobon. lat. 1223 f. i '", Maijand Ambros. Trotti 373 f. 94'" (ed. Sabbadini, MisceUanea
Ceriani 1910, 201), Brera AD XI 44 f. 38'^', wo der erste Vers lautet Hoc iacet in tumulo
dums cum corde ViteUus'. Ebenso zahlreich aUere Drucke: Franc. Swertius, Epitaphia
ioco-Seria, Coloniae 1645, ^7; Otto Aicher Theatrum ftuiebre IV 1675, 207; WiUiam Camden,
Remains conceming Britain (Library of old authors u. 26) London 1870, 405; Zarncke,
Die deutschen Universitaten im MittelaUer, 1837, 256. Weitere Hss. xmd Ausgaben iu

meiner Dissertation : Eine humanistische Anthologie, lierUn 1908, 47!.
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66 E p i g r a m 111 a i n h o ni i n e ni d e s p e r a t u m
Alanus caluus iacet hic sub niarmore duro.

Vtrum sit saluus, non curauit neque curo.

67 I n A 1 e X a n d r u m s e x t u m p o ii t i f i c e m m a x i m u m
Sextus Tarquinius, sextus Nero, sextus et iste.

Semper sub sextis perdita Romo fuit ^).

68 Distichon Petri Bolandi Laudenburgensis presbyteri

Germani cunctos norunt tolerare labores.

O utinam possent tam bene ferre sitini *).

69 De virgine Maria
Sum quod eram, nec eram quod sum, nunc dicor utrumque:

Primo virgo, secundo niater, tertio virgo et mater ^).

70 A d i d e m
Femina mente deum concepit, corpore christum.

Integra fudit eum nil operante viro ^).

71 Epitaphiuni Caroli regis Gallorum
Corpore deformis, animo deformior, urna

rex ego Gallorum Carolus hic iaceo.

Spreui fas equum leges hominesque deosque.

Diis nimc atque homini nausea magna sumus.

Quod prius exarsit in seua pericula carnis,

monstriferum corpus vermibus esca iacet.

Cum non sufficeret tellus ampHssima viuo,

exanimes artus strictior urna tegit ^).

72 Facetiadequadamhospita
Que iiulH aut paucis carnem corpusque negasti,

cur sine carne mihi sordida iura dabas? —
Venisses solus, patuissent hmina nostra.

At tibi turba comes, nil nisi turpe canit.

Nonne vides: ocuhis ut nobis sufficit unus,

contenta est uno sic mea pera viro.

^)Alexander VI. 14Q2-1503. Gedr. Hottinger. Historiae ecclesiasticae novi test^

seculmn XV. Tiguri 1657, 202; Gregorovius. Geschichte der htad
^^^J^J^l^^,^

1880 461- I Diarii di Marino Sanuto. Tomo V pubbl. per cura di F. Stefam, Venezla

88°; 96. Hs. Miinchen lat. 7x6 f- 150 ^, germ. 94. f- .96^ (s. ^^VI^^ A Reissners Acta papa un ^

'-) Den Vorwurf der Italener gegen die Trtmksucht als
^^''^1^^^%^\^''J''^^^^^^^

pflegten die.se mit dem Vorwurf der Paderastie zu beantworten. Vgl.
^-^^;^

^anonhemis^

De admirandis vini virtutibus, Antwerpiae 1627. 297 '^^ ^eder
^-"^^^JJI^^f,^"^;^ .^^m

Lusti-e Ge^ellFchafTt . . von Johanne Petro de McmeV 16.59 n. 1088. MeduUa facetiarum.

St"ti|arSe 1863. «. m. Hs. Wien Schotten^^i i- X55; (--XVII). Munchen lat. 716
•
1.5 •

3) H.S. Cambridge Trinity CoU. O. 7- 20 (134«) ^- ^- Munchen lat i94ii ^56 gec

XII), germ. 303 f. 3^, Oxlord Corpus Christi CoU. 154 P- A33 (saec XIII. ed. Coxe, Lata

loeus codicum . . 1852 S. 63). ,, ^ -vtts
^

^) Hss. Miinchen lat. 4580 f. 129^ .'=aec. XII, 5597 f- 40;, 9504 pag. ^^.^- saea ^1 • ,

^ Es folgen 4 Dist. 'Paiirodia eiusdem. Corpore non mmmm pu cher. sed Pectore iom

Carl VII von Frankreich t 22. Juli 1461. Vuni andere latenusche Ged.ehte aut

ihn edierte Calmette. Melanges de lecole fran9ai.se de Rome 25. 1905. 211—222.
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Ahnlich wie Muhng zu Coster verhalt sich zu Muling die Hs. 814 (Katalog

804) der Trierer Stadtbibliothek, in vvelcher Bll. 65—78 frater Hupertus

Colonie monachus professus monasterii sancti Mathie apostoli extra Trev. 1512 ff

.

den Liber de epitaphiis, andere Gedichte aus Muhngs Ausgabe und weitere

Epitaphien (z. B. auf Papst Paul II., die Papstin Johanna) kopierte.i) Raum-
mangel gestattet mir daraus (und aus Miinchen lat. 6007 i. 121"^ saec. XV ex.)

nur eine Parallele zu unserem ersten Epitaph anzufiihren.

Epitaphium sacri sepulchri saluatoris nostri in lerusalem
Sum deus ex euo, carnem sumpsi sine neuo.

Plebs mea me Hgno fixit, prodente mahgno.

Aspice plasma meum, qui transis ante sepulchrum,

quo triduo iacui, cum pro te passus obiui.

Quid pro me pateris vel que michi grata rependis?

Sum deus, es puluis; sed regnas, si michi seruis.

-'^ro te passus ita: pro me tu crimina vita.

Pro te plagatus: pro me tu terge reatus.

Damit scheint Pseudo-Enea Silvios I/iber de epitaphiis seine Rolle aus-

gespielt zu haben.^) Er steht als wissenschafthche und Hterarische Leistung

weit tiber seinen Briidern, dem Liber de pravis muheribus und der Baebius-

Epitome. Er macht seinem Verfasser oder Kompilator keine Schande, dem
Verleger Coster alle Ehre. Mulings Biichlein, die wiiste Kompilation eines

kritiklosen Vielschreibers, war eher geeignet, ihn zu begraben, als ihm ein

langeres Leben einzufloBen ; so wenig geniigte es dem gelauterten Geschmack
der Zeitgenossen des Erasmus.

^) Kentenichs Beschreibnng ini Verzeichnis der Hss. der Stadtbibl. zu Trier' Heft 6,

1910, 129—133 unterschlagt den f. 64^' unten stehenden Titel 'Pii II. p. m.' etc. und laBt

viel zu wiinschen iibrig. So ist f. 44"^—49 Kopie von Hain 14 731, f. 138—183 vielleicht

Kopie von Hain 10 41 7 oder Copinger 3734; auch sonst sind alte Drucke ausgeschrieben.
2) Eine Spur seines Fortlebens finde ich in Georgii Fabricii Antiquitatutn Hbri III

(Basileae 1549), der die Fpitaphien Catos, Caesars, Octavians (n. 6, 9, 10 imserer Samm-
Ivmg) nach 'Aeneas Siluius' zu wiederholen bekennt (S. 151 f., 233). Fiir dieselben und
tiir das Alexander-Epitaph n. 47 ist er ohne Anfiihrung benutzt in Petri Pithoei Epi-
^grammata et poematia vetera (Paris 1590), die das Arsenal aller spateren Epitaphien- imd
Epigrammensammlungen bilden, wie der 'Flores illustrium epitaphiorum" P. A. Canonherii
(2. A. Antwerpiae 1627) und der Anthologia epigrammatum P. Burmanni (1759).

Wie bei meinen bisherigen Arbeiten zur lateinischen Literatur des

Humanismus habe ich auch diesmal alle nicht dem 15. Jahrhundert an-

gehorenden Hss. durch Zufiigung des Saeculums datiert.

Bei der Sammlung nieines Materials und der Abfassung dieses Aufsatzes
hatte ich mich vielfacher P^orderung zu erfreuen. Fiir Hilfe aller Art, Nach-
weisung und Nachpriifung von Hss., Vermittlung von Biichern, Auskiinfte und
Ratschlage bin ich zu Dank verpfhchtet den Herren Fritz Behrend-Berhn,
Christian Hiilsen-Heidelberg, Paul Lehmann-Miinchen, Louis Polain-Paris, Erwin
Rosenthal-Miinchen, Fritz Schilhnann-Berhn, Adolf Spamer-Frankfurt a. M., Ernst
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Tre postille su Pietro Bembo, L. Ariosto, Cassio da Narni.
Di

GlULio Bertoni (Fribourg).

Pietro Bembo.

Deve essere stata scritta fra il 1506 e il 1512 questa lettera iudirizzata da
Elisabetta Gonzaga, duchessa d'Urbino, al Cardinale Ippolito I d'Este.

Danneggiata da un incendio, che distrusse gia nel sec. XVI parte dell' archivio

privato estense, la lettera, quale e ora nel «carteggio dei Principi esteri» (Arch.

estense di Stato) e sciupata ai margini e, disgraziatamente. anche una parte della

data e stata sottratta dal fuoco alla nostra curiosita:

111.'"'' ac R.'"^ in Christo pater et domine niio obseruand.i"^ Mandando al pre-

senta [el] Duca mio Figliolo honor. el mag.^^o meser Piero Bembo patricio

veneto a Ven[etia], ho conunesso che nel passare suo li debba per parte mia fare

reuerentia a la S. V. [R.'"^] la qual prego che bisognandoli cosa alchuna da quello

lU."*'* S. Duca per sic[urta] de lo andar suo uoglia per respecto del P.to S. [et]

de lo lU.'"" S. Marchese al quale [e ancho] mandato et ancho mio interponere la

sua auctorita che ello consequisca [el] bisogno: et a la S. V. R.'"^ continuo me
racommando. Urbini VIII Jan. 151 .. . R.'"^ D. V. filia et serua Klisabeth.

II Bembo doveva sostare, adunque, in viaggio per Venezia, a Ferrara e a

Mantova. A Ferrara avra avuto occasione di rivedere lyucrezia Borgia e a Mantova

Isabella d'Este Gonzaga.

Lodovico Ariosto in Garfagnana

(Febbr. 1522 — Giugno 1525.)

I tre anni passati dall' Ariosto in Garfagnana ^), in mezzo alle agitazioni di

quella provincia, furono certamente fra i meno belli e i meno sereni del Poeta.

Non senza scoramento, vediamo messer I^odovico occupato in mille faccende

amministrative, alle prese con molte genti facinorose, che devastavano quella terra

con iscorrerie, con ruberie, con saccheggi. E per di piu ci sentiam pungere Tanimo

di tristezza nel vedere, grazie al carteggio fra il Duca Alfonso I e il Poeta

conservato in parte nell' Archivio di Massa ^) I'Ariosto assillato da meschine cure,

piii confacenti a qualsiasi altro ufficiale dell' amministrazione estense. Doveva, il

1) Una notizia su mi h. Ariosto a Ferrara t .stata da me trovata dopo la stampa

del mio volmne: LVrlando Furioso e la Rinascenza a Ferrara, 1918. Certo Gregorio

Zilioh, nel 1491, in una supplica ad Ercole I d'Este, affermava cssergh stati

mutuati «stara quattro frimiento da messer Ludovico Areosto» (Arch. est. Part.

Giglioh). Questo Lodovico, pero, non deve essere il poeta, ma lo zio del poeta..

*) Ringrazio, la Direzione deU'Arch. di Stato in Massa per aver inviato il carteggio

airArch. di Modena dove ho potuto esaminarlo con tutta tranquiUit^.
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Poeta, vigilare che non fosse fatta violenza a messer Francesco da Lucca.

famigliare del Cardinale della Valle, che la pace fosse fermata tra gli nomini di

S. Frediano e quelH di Pellegrino del Sihco, che fossero puniti con severita e

giustizia i dehnquenti e temerari di quella provincia, che il podesta di

Trassihco fosse sopportato malgrado Topposizione dei sindaci, ecc. ecc. Ed oltre

a tutto cio, quando roccasione si presentava, l'Ariosto doveva "volare,, (come

dicevasi ahora) a Ferrara per servire gh Estensi in altra forma e quindi

ritornarsene fra quelle behisfime ma selvagge terre inospitah. Cosi il Gennaio

1523 egh riceveva il seguente invito:

Messer Ludovico. Occorrendoci liauere a ualerci di uoi per quindeci o XX giomi

in certo negotio che hauemo a core, uolemo che lasciato per uoi buono ordine circa

le cose pertinente al uostro officio ne ueniate a Ferrara.

II 17 Febbraio il Poeta era gia di ritorno in Garfagnana e la vita tormen-

tosa ricominciava. L'Ariosto, natura tranquiha che rifuggiva dagh atti di

violenza, doveva lottare col suo temperamento, che lo portava alla indulgenza,

col suo senso di giustizia, che gh doveva consighare maggiore fermezza e

severita, e col Duca inflessibile, che lo spronava al rigore e lo incitava a

punire senza misericordia. Povero Poeta! Due o tre settimane di assenza

erano bastate a sconvolgere Topera di pace da lui intrappresa in quella

regione. E Alfonso gh scriveva il 12 Aprile:

Messer Lud.''^ Voi harete trouato et inteso al ritonio nostro a Castehiouo quanto
atroci dehtti son stati commessi in queha nostra prouincia in uostra absentia e quanto
poco respetto et timor mostrano hauer quehi banditi de Dio, de Noi et de la justitia.

E perche noi cognoscemo che la troppo clementia che hauemo usato fin qui in non
perseguitare essi banditi con tutta quella seuerita che saria stata conueniente ahi lor

peccati ha dato lor ardire di muhiphcar le colpe, hauemo dehberato di far una tal

demostratione che essi cognoscano quanto la lor mala uita ci dispiace: e h ahri habbino
exempio et causa d'abstenersi dal mal fare. Volemo donque et per questa nostra ui

commettemo che usiate ogni possibil dihgentia per hauer nehe mani quehi banditi del

Costa da Ponteccio et qualunque ahro bandito di queha nostra prouhicia et maxime
quehi che non a caso o per primi moti, ma pensatamente et con animo dehberato

hanno commesso homicidij rapine incendij et ahri abominebih mancamenti e possen-

doh hauere facciate di loro quanto uuol justitia. E perche non si potria contra lor

usar tanta seuerita che la lor mala uita non ne meritasse piu et non uolemo
che si possa dir che la uostra indulgentia sia cagion del lor
peccare, ve commettemo che mandiate a far ardere et ruinar le case de queUJ

banditi che in ditta nostra prouincia sono stati et sono piu scandalosi et faci-

norosi . . .

Avendo poi saputo che un prete, certo Antonino de' Sassi, dava ricovero

a banditi, il Duca scriveva ah' Ariosto il 14 Maggio deho stesso anno 1523:

. . . Volemo che per rimediare a questo jnconucnicnte uoi mandiate a chiamare il

detto prete Antonino et che con quel piu gaghardo modo che uoi saprete gh dicate

in disparte et in secreto che la prima uoha che uoi jntendiate piii che esso dia o
habbia dato ricetto ad alcmio l^andito uoi mandarete senza alcun rispetto mia notte

a bruciarh la casa: et ch' egh auertisca bene che uoi terrete le spie per saperlo: et

che non gh giouara lo e.s.ser prete, che farete contra lui ancho qualche ahra seuera

demo.stratione : perche non e conueniente clie chi uiue et serua niodi contra la uita

e precetti di Christo sia coperto ne rispcttato sotto il mantel di Christo: e forzateui

di metterh tal terror ne hi mente ch' egh habln per lauenir a guardarsi di far cosa

che ci (hspiaccia.

Dinanzi aUe iniquita e ahe infanhe, che venivan quasi quotidianamente

perpetrate neha sua provincia, Lodovico talora, al cohuo deh' indignazione,.
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;aceva propouimento di infierire contro i malfattori ed esponeva al Duca i

suoi progetti e chiedeva aiuto d'uomini d'arme e prometteva di mostrarsi

rigido esecutore dei rigidi ordini ricevuti; ma nella pratica finiva spesso col

cedere alla sua innata mansuetudine e, ottenute le forze chieste, non di rado

accadeva che non avesse Tanimo di servirsene. Della qual cosa il Duca,

stupito che i progetti severi del Poeta trovassero una debole e fiacca esecu-

zione, non mancava di lagnarsi. E scriveva il 13 Settembre 1523:

. . . Volemo et per questa uostra ui comniettemo che per rautorita che hauete da
iioi (la quale e amplissima) facciate tutte quelle demostrationi seuere di justitia che

uoi conoscete essere bene che si faccino per honore et seruitio nostro et per debito

uostro et per satisfactione di quelli nostri subditi contro tutti quelli assassini ladri

liomicidiali et altri delinquenti che ci hanno fatto uenire querele della detta nostra

prouincia, castigandoli nelle persone et nelle robbe con quella rigidezza che ui parera

che si debba usare per exempio d'altri. Et accio che habbiate meglio '1 niodo di

potere exequire questa nostra conunissione ui mandamo oltra li XII ballestrieri che

hauete lo strenuo Gimignano Zuccho con cinquanta fanti col braccio de li quali per-

cotereti, com'^ sopradetto. Et ricordateui che molte uolte per il passato ci hauete

scritto che se hauessiuo maggiore numero de executori prouederessiuo alU scandali

che si commettono in detta nostra prouincia. Et fate per modo che ora che Noi ui

damo la forza di poterlo fare, conoscamo che siate uirile et desyderoso de l'honore

nostro et uostro . . .

Le ultime parole di questa missiva racchiudono un rimprovero alla arren

devolezza e, diciam pure, alla debolezza dell' Ariosto, quale governatore d'una

terra a reggere la quale sarebbe occorsa piii ferocia che mansuetudine, rim-

provero che si fa ancor piu palese in un 'altra lettera del 4 Agosto 1524: «Circa

quello che uoi ci scriuete de H scoppiettieri che u'hauemo mandati, non

possemo star che non ui rispondiamo che ci marauegHamo forte di uoi che per

lo passato quando ci hauete scritto et ancho parlato a bocca dil disyderio

uostro de hauere un braccio gaghardo et una buona gionta alli ballestrieri

che hauete per rordinario: pareua che uoi fussi per usarlo»; nientre il Poeta

aveva disperse qua e la le forze inviategh e aveva mandati gU uomini parte

a Camporgiano e parte nelle Rocche. «TenetegH uniti col nome de Iddio

— scriveva il Duca — et seruiteui de 1' opra loro in farui temere». Ancht

r 8 Maggio 1525 Alfonso I ritornava suUa debolezza deU' Ariosto nel farsi temere:

«Non ui uolemo dir altro se non che facciate pur justitia et ui facciate temere

secondo che cognoscete essere expediente al seruitio nostro et a Thonor uostro».

L'Ariosto era un saggio e avveduto amministratore, un coscienzioso com-

missario ducale (e il Duca non lasciava occasione di elogiarlo per que.sto

rispetto), ma era troppo schivo deha violenza, per poter reggere a lungo nel

governo di una provincia, neha quale bisognava imporsi con la forza e con la

decisione. La sua nativa dolcezza era tutta a detrimento deha sua autorita.

Percio si capisce che il soggiorno garfagnino gh pesasse e gh sorridesse la

prospettiva d'essere una buona volta richiamato a Ferrara. NegH ultimi mesi

deha sua dimora a Castelnuovo fu fatta ingiuria a suo figho Virginio, ch'egH

teneva con se ^), la qual cosa dove certo contriljuire a fargH piu vivamente

desiderare il giorno deHa Hberazione. E questa avvenne nel giugno del 1525

quando, a prendere il posto del Poeta, fa mandato in Garfagnana Cesare Cattani.

^) Cfr. su questo episodio G. Fusai, Per il commissariato di Lodovico Ariosto in

Garjagnana, in «Miscellanea di studi critici pubblicata in onore di G. Mazzoni» I,

Firenze, 1907, pp. 372—74.
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Cassio da Narni.

Cassio da Nanii e autore d'mi poema d'imitazione ariostesca La Morte

del Danese. E interessante sapere che visse a Ferrara, presso gli Estensi,

accanto a lyodovico Ariosto.

. Compare la prima volta in un registro di Guardaroba estense (1504—24),

c. 40 alla data 19 Novembre 1504: «A Cassio da Narni regazo del nostro Illu."^"*

S. una coltra da leto per il camerino dorato del prefato N. S. dore doume dito

Cassio de comissione de spectabille Hieronimo Ziliollo ». Lo troviamo in un registro

del 15 II con la qualifica di <(cortese» (c. 139 «Casio da Narni cortese con

prouisione di ly. otto m.» al mese); ma gia compare, senza qualifica, nel

1506 {Uscita, 1506, c. X). Nel 1518 figura tra coloro, che ricevevano fieno

dal Duca per i loro cavaUi («m.*^" messer Alex.° Feruffino, sp.'° Bona-

ventura Gualengo, sp.*^ Camillo Tascone, sp.^*' Erchule da Pistoia, Cassio da

Narni»). Nel registro di Uscita, 1519, c. i^"" si legge alla data 9 Febbraio:

«A lo 111.™° S. N. al Cap.° de Toff." di granari 1>. una s. sie d. 8 de

m. e per lui al Sp.^*" Cassio da Narni per conto de la spexa de la biaua

per U suoi cauali: portoli contanti Loise Baptista de Bagnacavalo». Figura

poi regolarmente nel Zornale de Bollela dal 1515 in poi con lo stipendio

mensile di I^ire otto di marchesini e nel 1521 e detto "schudiero,, {Libro de li

Salariati, cc. 11, 116: Sp."^ Cassio de Narni schudiero). Ebbe non meno di

due figli, Alfonso e Alessandro. Entrambi sono ricordati nei registri estensi:

Zorn. de Boleta, 1535, c. 6 v. : "Cassio da Nami: portoli contanti Alfonso suo

Fiollo ly. 8,,; c. 20 : «Cassio da Narni: portoli contanti Alex.° suo Fiollo

ly. 8 »i). Cassio dove raorire nel 1543. Dopo questa data non rinvengo nei

registri che il nome di suo figlio Alessandro "schudiero,, con lire otto al mese,

coe con lo stipendio del padre.

Cassio da Narni fu impiegato dagli Estensi per servigi di varia natura.

Trovo che nel 1521 fu mandato ad Abano «a torre dodici botte d' acqua

da bagno per lo Illu.'"° Duca Alphonso alhora infermo per uolersi far

bagni». In quell' occasione, Cassio ando prima a Venezia, dove acquist6

le botti, che fece riempire ad Abano dopo averle lavate, perche «non sapes-

sino de brustolino», come gli aveva commesso il medico Lodovico Bonaccioli.

Nel 1528 fu mandato a Santo Alberto e ad Argenta ^).

*) Anche iiel Zornale de la Bolleta 1532, c. 8v e 1533, c. 3 6 ricordato Alessandro.

^) Camera ducale. Ufficio del mese. Cassio non fu pagato cha nel 1543, conu-

risulta da ima nota dello stesso resjistro.



Note etimologiche franco-provenzali.
Di

GlULlO BertONI (Fribourg).

Undervelier (Jura bernois): "alii,, corridoio d' un granaio,,.

II senso di dlii e esattamente questo; "vestibule d' un grenier, espace
contenu entre les deux portes,,. Se si nota che a Undervelier la finale -u

corrisponde ad -o r i u m e - a t o r i u m (p. es. khlii "filtre en forme d' en-

tonnoir pour passer le lait,, colatorium; ckosit "fleau,, excussorium,
cfr. skrir§ "battre an grange,, e x c u t e r e), se si nota poi che il genov.
angoii risponde ad a m b u 1 a t o r i u m e il rum. iimblaioare e a m b u 1 a -

t o r i a (Meyer-Liibke, n". 413), bisognera bene ammettere che alu rappre-
senta appunto mi a m b u 1 a t o r i u m. E poiche e improbabile che la

finale -u sia stata aggiunta in eta relativamente moderna, io ne traggo titu-

bante una conferma per 1' etimo a m b u 1 a r e del franc. aller (Underveher «/f).

Ant. frib, «bretha» tourner le char ou le chemin change de direction.

La grafia -th- rappresenta 1' interdeutale, poiche trovo reso con -th- lo -st-

nella stessa raccolta di antiche voci friburghesi (Arch. di Friburgo), dalla

quale traggo hrethd ^). Parmi che la voce continui un got. *b r i s t a n
,

ted. bersten. II senso di strappare non isconviene, quando si tratia di volgere

il cavallo d' iin tratto in altra direzione. Cfr. 1' ital. "dare una strappata,,.

Franco-prov. "rontu,, ernioso.

E' il part. pass. di rontcr (rotre) "rompere,,, forma rifatta su *rum
pitus o su ruptus. Cfr. Val Soana: rontre ("Rend. Ist. I^omb.,, XXXVII,
1051), pav. ront, trent. roiter rompere ("Arch. glott.,, XV, 367), canav.

rpnter rompere ("Arch. glott.,, III, 38). Cfr. lad. centr. rette-) rendere.

Bella conferma viene dal teram. roncle ronto, ernioso. Per questi verbi

rifatti sul part. pass. v. Ettmaver, Berg. Alpenm. 76 e "Zeitschr. f. rom.
Phil.,, XXXIV, 396.

Frib. "vuze,, osier,

Difficilmente, iii Hnea diretta, dal lat. v i t e x
,
poiche 1' ii si spiega meglio

se si ammette un incrocio della nostra voce con quella che ha dato

vorze vordze vordz, termini ben diffusi nei dial. del Sud-Est della Francia,

accanto alla designazione avdn (Ailas, 955). Cfr. Thomas, "Romania,, XXXIII
229; XXXVII, 138. A vitex -cis risalgono, invece, i prov. vize , veze

(*viticu), Haute-Loire: vedj. h' Avey. beligas "clematite,, ne e un deri-

vato (cfr. a Montagnac, sec. XV vidignasses (nlur.) "osier,, "Romania,,
XXXVII, 622). I/ -0- e oscuro. II Thomas penserebbe a un vortex,
variante di vertex, ma cfr. Meyer-Liibke "Zeitschr.,, XXXII, 748 e

Rom. Et. W&., 9389. La forma viXze deve risalire, in ogni modo, a un voze,

comunque si spieghi 1' 0, e V ii e dovuto non ad una metafonesi (come fiiri

priraavera, driimi dormirc, niiri nutrire, rndi "roti,,, ciirti giardino, piiri

^) Per es. fritha "faite d' un batinient,, (First).
-) Cioe *red.ditus. Nell' emiliano: crett creduto, forma ben conoscinta e usita-

tissima accanto a k^rdu, sopratutto nelle campagne.
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"pourri,,, miiri mourir, ecc.) ^) ma all' azione della palatale segueiite. Credo,

insomma, che la base antica sia v i t e x , ma che la voce, venuta in con-

tatto con verdze ecc, ne abbia dato 1' -o-. II problema richiede, tuttavia,

un' indagine approfondita, in seguito alla quale si vedra s' io sia nel vero.

Franco-provenz. "Aetra,, luogo situato ai piedi di un colle.

La voce non e piu usata, ma la trovo in una piccola raccolta di voci

friburghesi nell' Archivio Cantonale di Friburgo, raccolta che deve appartenere

alla meta del secolo scorso o alla prima meta di quel secolo. II termine e scritto

e dichiarato cosi: zintrn "Heu situe au pied d' un coteau,,. Lo -z- sta per x-

(sviluppatosi da un c- -f e, i) come in qualche altro antico testo a me noto.

Ritengo che qui si abbia cinctura . In friburghese i, 6, ii seguiti

da nasale o da /•, per ragione dello squihbrio quantitativo sillabico provocato

dalla pronuncia lunga di n, m, r, si indebohscono e rigettano 1' accento

sulla sillaba precedente -). Cosi, si ha: corna corona, fdrna farina, rouna

rovina, Chdrna ,Sarine (fiume), gouna "truie,, (fr. gouine), ovvero si trasfor-

mano in e pur rigettando 1' accento e allora la vocale finale volge spesso

ad -e (a Friburgo dopo r, altrove sempre, o anche si perde) non potendosi

avere -a che nei parossitoni, p. es. hovena "tetine de vache fumee,, mezere

mesura, kouriena "tas de fumier,,, epena spina, ecc.

Ora esiste soltanto '//tere cintura, senza il senso di "Heu situe au pied

d' un coteau,, ma 1' esistenza di y^tra, accanto a yrtere e ammissibihssima
/ / '* ' '"00

(cfr. Hafehn, p. 64) ^).

Un luogo situato ai piedi di una colHna forma quasi "cintura,, alla

colHna stessa. In prov. cance e in franc. chaintre, che derivano invece da

cancerem (cancellum) — ma 1' idea c analoga — significano "espace

de terre qui reste a labourer aux deux bouts d' un champ ou la charrue

a tourne et qu' on ne peut labourer qu' a la maiHe ou au louchet,, (Thomas,

Milanges, p. 45). Cfr. anche arb. ccmsgel "specie di steccato per chiudervi

i capretti,, ("BoH. stor. Sv. it.,, XVII, 104; XIX, 148), valm. cangel (Menz.

cangel), behinz. canzel, mesolc. gasgel "recinto suH' alpe per accoghervi le

bestie,, ("Arch. glott.,, IX, 221; "Arch. stor. lomb.,, XLV, 240), neHa quah
voci abbiamo cancellum (forse, neHe ultime, cancellum X gahagium).

^) lya stessa tendenza anche nel piemontese: tiissi, riisli, iiliva, iirtija, jurmija (Arcli.

glott. XVI, 530, n. 4). Per Val Soana {kiini coniglio, ecc.) v. Rend. Ist. Lomb., XXXVII, 1050.

^) Questa mi pare la sohizione migUore del problema, intomo a cui si sono affa-

ticati il Galch.vt, Dompierre. § 50, il FANKiiAr.sKR, Val d' Illiez, §§ 54, 122; e il Kelt.ek,

Genfer dial,., Y). 28. Per altre soluzioni, cfr. Terracini, "Arch. glott. ital.,, XVII, p. 346
Sui mutamenti e turbamenti quantitativi sillabici, v. Goidaxich, Ditt. romanza,

p. 76. Altrettanto direi, con progrcssione d' accento, per il frib. tsenem, canape e

persino per finya. -ita, fremyd e fremya formica. Tutti casi di spostamento deter-

minati da variazione o squiHbrio della quantita sillabica. Nel momento del turba-

mento, prima che si ristabili.s.se 1' e^iuihbrio sillabico, 1' accento retrocedctte o avanzd,

e que.sto fu im effctto del turbamento. Altrimenti Jahkiuj, Ass. Ersch., 5.

^) Ho da Echallens (Vaud): krdmna e krdmena "froid a fendre les pierres,,. Di
-ura discorre pure il Girardin, Voc. frih., p. 35. A Val d' Illiez pare a me che - a t u r a
venga a -"oire e - u r a a -era. Molti scam1)i di suffi.sso debbono iver avuto luogo,

onde le cose si presentano complesse. II Fankhau.ser mette tutti i casi sotto - u r a

p. loi, § 129).



Raffael und Perugino.

Von

Walter Bombe (Bonn).

Was groBe Meister alter Zeit geschaffen haben, das gibt der ubrigen
Menschheit jahrhundcrtelang zu fragen und zu forschen; aber je mehr der

Forscher in das Verstandnis jener GroBen einzudringen glaubt, desto zahl-

reicher steigen neue Ratsel vor ihm auf, die der Deutung harren. So ist es

auch mit der Frage der Entwicklung des jungen Raffael, eineni Problem, das seit

den Zeiten Giovanni MoreUis nicht aufgehnrt hat, dic Verehrer des Kiinstlers zu be-

schaftigen. Die urspriinghch vielfach bekampften und auch heute keineswegs all-

gemein angenommenen Forschungsresultate Giovanni Morelhs gipfelten in der

Entdeckung des Zusammenhanges zwischen den friihesten Werken Raffaels und
dem Stile des in Bologna ausgebildeten Urbinaten Timoteo Viti. Alle Un-
klarheit schien beseitigt, wenn man mit Morelli annahm, daQ der junge Raffael

durch Timoteo Viti in die bolognesisch-ferraresische Tradition eingefiihrt wurde,
deren EinfUisse in seinen friihesten Werken zutage treten.

Vor 25 Jahren, als Morelhs kunstkritische Studien iiber itahenische

Malerei erschienen, durfte man fast glauben, dai3 nun das letzte Wort iiber

Raffaels Jugendentwickelung gesprocKen sei; heute aber stehen wir schon in

den Anfangen einer neuen Raffaelforschung, die es versucht, auf analytischem

und archivahschem Wege die inneren Beziehungen des jungen Urbinaten zu

Perugino und anderen iilteren Zeitgenossen aufzudecken. So gab Gronau vor

einigen Jahren in seiner Neubearbeitung des von der Deutschen V^rlags-

Anstalt herausgegebenen Raffael auf Grund eindringhcher Forschungen eine

vielfach neue chronologische Anordnung der Werke Raffaels, und fast gleich-

zeitig heferten eine Anzahl durch G. Magherini-Graziani entdeckte Dokumente
uns die ersten festen Daten iiber Raffaels Kronung des heihgen Nikolaus.

Durch das Studium der Handzeichnungen hat Oskar Fischel dann neue sichere

Gruiidlagen fiir die Kenntnis des Meisters in seinem monumentalen Werke
»Raffaels Zeichnungen« geschaffen, Demselben tiefgriindigen Kenner Raffaels

verdanken wir ferner den hochinteressanten Nachweis einiger Fragmente der

bis dahin verloren geglaubten ersten groiBen Altarkomposition Raffaels, der

schon erwahnten Kronung des heihgen Nikolaus von Tolentino. Inzwischen

ist auch der franzosische Forscher E. Durand-Greville mit Versuchen hervor-

getreten, das Werk Peruginos zugunsten Raffaels zu schmalern, ohne aber

mit seinen Ansichten durchzudringen. Dann kam kurz vor Ausbruch des

Krieges Adolfo Venturi niit seinen von der gesamten Presse leidenschaftHch

diskutierten »Entdeckungen« im Cambio und in der Pinakothek zu Perngia,

iiber die er im zweiten Teile des siebenten Bandes sciner »vStoria deirArte

Itahana«, Mailand iqi3 und in der Zeitschrift »L'Arte«, Aprilheft 1013 aus-

fiihrhch berichtete. Auf diese Behauptungen Venturis niiher einzugehen war

unerlaBhch flir den Verfasser dieses Aufsatzes, obgleich schon das von ihm
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beigebrachte neue Urkundenmaterial seiner »Geschiclite der PeruginerMalereift^)

und sein »Peruginov -) iiber einzehie der hier zur Diskussion stehenden Probleme

Klarheit verbreitet hatte.

Die ersten festen Daten iiber Raffaels selbstandige kiinstlerische Tatigkeit

hefern uns einige unlangst entdeckte Urkunden, aus denen wir entnehmen,

daB der junge Raffael gemeinsam mit dem Maler EvangeHsta da Pian

di Meleto pich am lo. Dezember 1500 verpfhchtete, fiir die Kirche vSanfAgo-

stino in Citta di CasteUo cine Kronung des heihgen Nikolaus von Tolentino

zu malen, fiir welches Bild beide Kiinstler ani 13. September 1501 die letzte

Zahhmg empfingen ^).

Wenn Raffael schon gegen das Ende des Jahres 1500 als selbstandiger

Kiinstler Vertrage abschloB, so muB er damals bereits die Lehrjahre hinter

sich gehabt haben. Wahrend des Jahres 1500 war Perugino viel in Florenz

beschaftigt. Ein Hinweis Vasaris, daB der junge Raffael wahrend Peruginos

Aufenthalt in Florenz sich mit einigen Freunden nach Citta di Castello begab,

wo er als erstes W^erk in SanfAgostino ein Tafelbild in der Manier Pietros

malte, gewinnt im Zusammenhang mit den oben erwahnten Urkunden be-

sonderen Wert. Ungefahr gleichzeitig mag dann jenes Gonfalonebild fiir die

Briiderschaft von S. Trinita entstanden sein, das die neueren Raffaelforscher,

gestiitzt auf Stilkritik und alte Tradition, fiir Raffael in Anspruch nehmen.

Als dritte Arbeit fiir Citta di Casteho folgte darauf 1502 bis 1503 die

Kreuzigung, einst in S. Domenico daselbst, jetzt in London, und als viertes,

wohl nicht in der kleinen Stadt im Tibertal, sondern in Perugia, in der

Werkstatte und unter den Augen seines Meisters entstanden, das jetzt in der

Brera befindhche Sposahzio, das bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts auf

einem Altar der Kirche S. Francesco in Citta di Castello prangte.

In allen diesen von 1500 bis 1504 gemalten Bildern tritt der Stil Peni-

ginos deuthch in die Erscheinung. Es hegt daher nahe, anzunehmen, daB
Raffael schon vorher in Peruginos Werkstatte eintrat, zumal auch ein

Urbinater Dokument vom 13. Mai 1500, das den gerichthchen Vergleich mit

der Stiefmutter Raffaels betrifft, die Angabe enthalt, daB er selbst bei dem
Gerichtsakt nicht zugegen war. Aller Wahrscheinhchkeit nach weilte er

damals in Perugia, wo wir ungefahr zur gleichen Zeit auch Perugino nach-

weisen konnen, der am 23. April ein Stiick Land kaufte und iiber den

Empfang der Restzahlung von 120 Dukaten fiir das Altarwerk in S. Pietro

^) Fiinfter Baiid der ))Italienischeii Forschungen«, herausgegeben vom Kvinsthistorischen

Institut 7,u Florenz, Leipzig 1913, K. W. Hiersemann.
-) )>Klassiker der Kunstc, Band 25.

^) Da das angekiindigte groBe Raffaelwerk Venturis bei Drucklegung dieses Beitrages dem
Verfasser nocli nicht 2ugaiiglicli war, so konnte hier nicht dazu Stellung genommen werden.

^) G. Magherini-Graziani, »Docuinenti inediti relativi al San Nicola da Tolentino e

allo Sposalizio di Raffaello« in »Bollettino della Regia Deputatione di Storia Patria per

1' Umbria*, 1908, ^'"a.sc. I, n. 37. — Siehe aucli des Verfassers Aufsatz: «Raffaels Peruginer

Jahre* in wMonatsliefte fiir Kunstwisseiiscliaft«, 1911, S. 296—308, und Fischel: »Raffaels

erstes Altarbild, die Kronmig dcs lieiligen Nikolaus von Tolentiiio« im »Jahrl). d. K. PreuC.
Kvmstsainnilungen«, 191 2, vS. i ff., und desselben Autors: »Raffaels Lehrcrd, ebendort,

1913, vS. I ff., vor allem aber F^ischels monumentales Werk »Raffaels Zeichnmigen», vmd
oZeichnungen der Umbrer«, 191 4, Berlin, G. Grote Vcrlag.
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quittiertc. Einen betrachtlichen Teil des Jahres verbrachte Perugino dann in

Florenz, mit der Vollendung des groBen Altarwerkes fiir Vallombrosa und
anderen Arbeiten beschiiftigt. Inzwischen scheint Raffael in Citta di Castello

den Gonfalone fiir S. Trinita und den h.eihgen Nikolaus von Tolentino fiir

S. Agostino genialt zu haben, uni nach Hrledigung dieser Arbeiten wieder als

Gehilfe in die Werkstatte Peruginos einzutreten. Diese Tiitigkeit Raffaels als

Gehilfe Peruginos hat vielleicht bis zur Ubersiedelung zu standigem Aufent-
halt nach Florenz gedauert. Wann sie aber begonnen hat, dariiber schweigen
die Akten. Wie urkundlich feststeht, hat Perugino in deu Jahren von 1495
bis 1499 ein Wanderleben gefiihrt und, wenn er nicht in Perugia oder sonst

auf Reisen war (1497 und wohl auch 1498 war er in Fano beschaftigt), meist

in Florenz seinen Wohnsitz gehabt. Vielleicht hat der junge Raffael ihn

sogar nach Florenz begleitet. Eine von Oskar Fischel in diese Zeit verlegte

Skizze des S. Georg von Donatello und die sehr wohl moghche Mitarbeit des

Urbinaten an dem groBen Altarwerke Peruginos fiir Valloinbrosa liiBt diese

Annahme zu.

Es ist wahrscheinHch, da6 Raffael, als er nach Perugia kam, seine eigent-

liche Lehrzeit unter Timoteo Viti schon absolviert hatte und eine gewisse

kiinstlerische Ausbildung mitbrachte. Wenn er bereits im zarten Knabenalter
unter Peruginos EinfkiB gekommen ware, so hatten wir keine Erklarungen fiir

die Stileigentiimhchkeiten Timoteo Vitis in den ganz friihen Arbeiten, den
jugendhch-zaghaften Versuchen des fiinfzehn- oder seclizehnjahrigen Anfangers,

dem heihgen Michael im Louvre, den drei Grazien in Chantilly und dem
Traum des Ritters in lyondon. Es kann nicht iiberraschen, daB der junge

Raffael mit der Ubersiedelung nach Perugia ganz unter den entscheidendeii

EinfluB des neuen Meisters kam, und daB dieser seinem kiinstlerischen

Schaffen eine andere Richtung gab. Es scheint zwischen Perugino und
Raffael ein geistiger Austausch stattgefunden zu haben, der fiir den jungen,

hochbegabten Kiinstler von groBter Bedeutung wurde und zugleich den
alternden Meister zu neuem Aufschwung mitriB. Raffael hat eine ganze

Anzahl seiner Gemalde aus der Zeit von 1500 bis 1504 unter den Augen und
wahrscheinhch in der Bottega Peruginos begonnen und in weitestcm Umfange
Kompositionen und Entwiirfe des Meisters fiir seine eigenen Arbeiten ver-

wendet. Diese Mitwirkung Peruginos laBt sich an mehreren, zwischen 1500
und 1504 entstandenen Werken Raffaels nachweisen ^).

Wenn Raffael so in groBem Umfange Zeichnungen Peruginos fiir seine

eigenen Arbeiten verwendete, so laBt sich umgekehrt auch eine starke Be-

teihgung Raffaels an den von seincm Meister in dieser Zeit geschaffenen

W>rken feststellen. In diesem Zusammenhange ist besonders wichtig Peru-

ginos im Jahre 1500 fiir die Kirche S. Agostino in Perugia gemalte Madonna
in Glorie, verehrt von den Heihgen Nikolaus (oder Thomas von Villanova),

Bernhardin, Hieron^-mus und Sebastian, deren Predelle ich im Berhner

Kaiser-Friedrich-Museum nachwies -). Diese Predellentafel, die das heihge

^) Die Nachweise im einzelneu gibt Lermolieff-Morelli in »Galcrie zu Berlin«, S. 296 ff.,

Gronau in seiner Neubearbeitung des »Raffael« in »Klassiker dcr Kunst«, S. 219 f£., Fischel

a. a. O. und Gnoli in »Rassegna d'Arte«, 1913, April, S. 75 ff.

^) »Geschichtc der Peruginer Malerei», vS. 198 f.
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Abendmahl in deutlicher Anlehnung an Peruginos gleiche Darstellung im
Refektorium von S. Onofrio zeigt, und deren Zugehorigkeit zu dem Bilde fiir

S. Agostino die genau iibereinstimmenden Mai3e und altere Peruginer Autoren
bestatigen 1), triigt die Inschrift: HOC OPUS FECIT FIERI SER BERNAR-
DINUS S. ANGEIvI ANNO SALUTIS MD.

Das heute in der stadtischen Pinakothek zu Perugia bewahrte Hauptstiick

des Altarwerkes ist vor allem darum fiir uns von Bedeutung, weil Raffael an

seiner Ausfiihrung stark beteiligt ist, und weil es eines der friihesten Werke
Peruginos ist, an dem Raffael ganz selbstandig mitgearbeitet hat. Die

Madonna mit dem Kinde finden wir in Raffaels Madonna aus dem Hause
Diotallevi im Kaiser-Friedrich-Museum wieder; die beiden knieenden Heiligen

sind in Haltung und Stellung auf Raffaels Kreuzigung fiir S. Domenico in

Citta di Casteho wiederholt, nur daB an die Stelle des Sebastian eine Magda-
lena getreten ist. Wenn diese Indizien die Annahme stiitzen, daC Raffael als

Gehilfe Peruginos dessen Zeichnungen fiir die Komposition seiner eigenen

Gemalde benutzte, so ist andererseits hervorzuheben, dal3 Einzelheiten an dem
Peruginer Altarwerk, wie die doppelten Kreise der HeiUgenscheine, die sich

auf allen friihen Bildern Raffaels, bei Perugino aber fast nie finden, und
ferner, worauf schon Knapp hinwies -), die Bildung der Hand, die breiter als

bei Perugino ist, die weichen runden Formen des Gesichtes, besonders der

Madonna, und die unbestimmte, faltenreiche Behandlung ihres Mantels, an
Raffael erinnern, der freilich damals noch ganz unter dem EinfluB seines

Meisters stand.

Auch an Peruginos um dieselbe Zeit entstandenem Gonfalone fiir die

Briiderschaf t S. Pietro Martire, jetzt in der Pinakothek zu Perugia, laBt

sich eine Beteiligung Raffaels nachweisen. Das schone eindrucksvolle Bild zeigt die

von zw^ei schwebenden Engehi verehrte Madonna mit dem segnenden Kinde
auf dem SchoBe, in sonniger Abendlandschaft. In der Ferne knieen betend
die w^eiBgekleideten Mitgheder der Briiderschaft. Hier zeigen sich deuthche
Anklange an Raffaels Stil in den weichen Gesichtsformen, in der ver-

schwommenen Art der Gewandbehandlung und in den breiten Handen. Ein
sehr schonfarbiges Gonfalonebild im Besitze des GroBherzogs von Sachsen-

Weimar, das wir hierneben abbilden (Tafel I), einst auf dem Altar des

Oratoriums der Briiderschaft S. Agostino in Perugia, und den thronenden
Schutzheihgen, umgeben von anbetenden Mitgliedern der Konfraternitat dar-

stellend, gehort in die gleiche Zeit, nicht nur, weil die allgemeine Auffassung
dieselbe ist wie in dem Gonfalone von S. Pietro Martire, sondern auch, weil

die Formen ebenso weich und flieBend sind. Die Hande sind ganz in der Art
Peruginos, und die Ausfiihrung des Faltenwurfes zeigt jene fiir Perugino
charakteristischen Faltengruppen, wobei die lebhaften Wellenhnien in der

Omega-Form endigen.

In diesen Kreis ist auch eine Liinette zu slellen, die Baron A. von Lanna
auf der Hamburger Weber-Auktion im Jahre 1912 erwarb (Tafel II). Die

^) G. B. Morelli, »Brevi notizie . . . di Perugia* 1683, Orsini, i>Guida di Perugia*, 17S7,

s. 137—138.
2) Siehe Fritz Knapp, »Perugino«, Kiinstlennonographien, Bd. 87, Bielefeld und Leipzig,

1907, S. 98.



Tafel I

Segnender hciliger Augustinus
mit knieenden Mitgliedern der BriiderschaTt S. Hgostino zu Perugia.

Weimar, Privatbesitz des chemaligen Grofiherzogs
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farbige Haltung und die Art der allgenieincn Anschauung fiihrt hicr zu der

Annahme, daB einer der tiichtigsten Schiiler Peruginos, Giannicola Manni,

weiteren Kreisen durch seine Fresken in der Zunftkapelle des Cambio bekaimt,

die Figur des Grol^vaters ausgeflihrt hat. Diese Gestalt kehrt geradezu

wortUch wieder in der zwischen 1509 und 15 13 gemalten Deckenfigur jener

Kapelle und in der abgebildeten Iviinette, die aus der Kirche vS. Giuliana

in Perugia stamnit und in den ersten Jahren des Cinquecento entstanden

sein diirfte (Tafel II). Giannicola di Paolo stand lange ini vSchulzusammen-

hange mit Perugino, wie auch die Heihgen, die Engel und die Grotesken an

der Decke der Zunftkapelle zeigen. Von 1515 bis 1529 hat er dann mit

langeren Unterbrechungen die Fresken an den Wanden der Kapelle und das

Altarbild, eine Taufe Christi, voUendet. Wahrend das Altarbild noch starke

Anklange an den Stil Peruginos zeigt, offenbart sich Giannicola in den

Sib^dlen und den Geschichten aus dem Leben des Taufers als ein Nachahmer

der Florentiner jener Zeit, insbesondere des Andrea del Sarto. Damals war er

bereits einem unfruchtbaren Manierismus verfallen. Als er an jener Liinette

arbeitete, die jetzt in der Sammlung Lanna sich befindet, gehorte er noch

zum engeren Schiilerkreise Peruginos. Dagegen verkiinden den Stil und die

Auffassung Raffaels die Engel zu den Seiten Gottvaters, und in der tief-

gestimmten, warmen Farbe, die nach Art des Urbinaten sehr sorgsam ver-

trieben ist, in den Formen der Hande mit sehr breitem Metakarpium, dem
weich-wehmiitigen seeHschen x\usdruck der Gesichter offenbaren sich die Stil-

eigentiimhchkeiten des Urbinaten, der in den Engeln der Madonna von

S. Antonio von 1505, im Besitze der Erben Pierpont Morgans, denselben

ausgepragten Charakter und die gleiche, noch etwas altertiimhch-gebundene

Weise zeigt, die er erst nach seinem Weggang von Perugia iiberwand. Das

schone, nur durch einen horizontalen Sprung ^) beschadigte Bild ist demnach

als eine gemeinsame Arbeit Giannicolas und Raffaels, aUer W^ahrscheinhchkeit

nach in Peruginos Werkstatte ausgefiihrt, anzusehen.

Auch an Peruginos Altarbild fiir S. Francesco al Prato in Perugia, das

nach mancherlei Schicksalen in die Galerie des Vatikans gelangte, hat der

junge Raffael einen nicht unbedeutenden Anteih Am 2. Marz 1499 erhielt

Perugino den Auftrag von einem gewissen Bernardino di Giovanni aus Corneto

oder Or\-ieto (der Ortsname ist in dem Aktenstiick nicht deuthch lesbar). Fiir

den Betrag von 50 Fiorini soUte Meister Pietro »den auferstehenden Christus

mit dem Grabe und einigen schlafenden Kriegern« auf einer schon vorbereiteten

Tafel bis spatestens Ende April desselben Jahres fertigstellen. Ferner sollte

der Meister auf die Mauer rings uni das Bild »unum pavimentum seu paviglo-

nem<( malen, vieheicht eine Scheinarchitektur, die das Bild einrahmte, und zur

Seite den heihgen Rochus, fiir den der Auftraggeber »besondere Verehrung

hegte«. Fiir diese Arbeiten hatte Perugino keine weitere Entschadigung zu

beanspruchen -). Der Lohn von 50 Fiorini, der dem Meister fiir ein so groBes

1) Der Verlauf des Risses ist auch auf unserer Reproduktion deutlidi zu erkcnnen,

am Kinn und an den Fliigeln des linken Engels, an der segnenden Hand und der Brust

Gottvaters, am Kinn, Hals und den Fliigeln des Engels rechts.

2) Von dem Frcsko, das den hl. Rochus darstellte, und von den Dekorationen der KTapelle

hat sich in S. Francesco keine vSpur erhalten. Vielleicht sind sie gar nicht zur Ausfiihrung



40 Walter Borabe

Altarstiick, ein Fresko und Dekorationsmalereien, ausgesetzt war, erscheint

recht gering und der lyieferungstermin, kaum zwei Monate, sehr kurz, so daB
ihn Perugino bei seiner auJBerordentlicli riihrigen Tatigkeit im Jahre 1499 wohl
kaum hatte einhalten konnen. Beide Umstande, das geringe Honorar und der

kurze Lieferungstermin, raogen ihn bewogen haben, einen groBen Teil der

Ausfiihrung seinem Gehilfen zu uberlassen. Die schlafenden Wachter und die

beiden anbetenden Engel sind ganz im Geiste Raffaels. Durchaus peruginesk

aber ist die Gestalt Christi und die weitriiumige sonnenhelle lyandschaft.

In friiheren Zeiten wurde das groBe Fresko des Abendmahls im Refek-

torium des Nonnenklosters S. Onofrio zu Florenz fiir Raffael in Anspruch
genommen. Bei naherer Betrachtung ergeben sich jedoch keine stichhaltigen

Griinde fiir die Zuschreibung an den Urbinaten. Aus Schnorkehi auf dem
Kleidersaum des Apostels Thomas glaubte man die Buchstaben: »RAP. VR.
MI)V« zu entziffern, aber diese Schnorkel sind wahrend der Restaurierung

ganz erneuert worden und konneu nicht als Beweisgrund fiir die Zuschreibung

an Raffael gelten. AuBer dem sehr einheitHchen Gesamteindruck des Fresko-

bildes, der durchaus peruginesk ist, und der Technik, die mit der bei Peru-

gino iibhchen iibereinstimmt, ist die Entlehnung einzehier Ziige aus friiheren

Schopfungen dieses Meisters ganz unverkennbar. So ist der Kopf des Apostels

Petrus aus dem Olbergbilde entlehnt, das Perugino fiir das Florentiner

Jesuitenkloster gemalt hat, und deni herbeifhegenden Engel auf letzterem

Bilde gleicht bis ins einzelne der Engel auf der im Hintergrunde des Freskos

dargestellten Olbergszene, nur im Gegensinne, wie Perugino iiberhaupt seine

Entlehnungen aus dem eigenen Formenschatze in dieser Weise zu verheim-

hchen Hebte. Der Kopf des Erlosers auf dem Fresko ist im Ausdruck und im
Typus den Christuskopfen friiherer Werke Peruginos und auch deni Kopf des

Taufers auf des Meisters Madonnenbilde in der Tribuna der Uffizien verwandt.

SchheBHch besitzen wir noch in zwei Zeichnungen der Uffizien vorbereitende

Studien Peruginos. Diese Zeichnungen hielt man friiher irrtiimhch fiir Kopien
aus dem Fresko, von der Hand des Uucantonio de Ubertis, der die Vorlage

fiir eine freie Kupferstichwiederholung des Freskos gefertigt hat, die das

Gothaer Museum als einziges Exemplar besitzt. Die eine dieser Zeichnungen

zeigt den Apostel Petrus Hnks neben einem bartlosen JiingHng ohne
Mantel, der die Hnke Hand leicht erhebt und mit der Rechten einen Becher
umfaBt. Wahrend die Figur des Petrus mit geringfiigigen Anderungen in das

Fresko iibernommen wurde, ist aus dem bartlosen JiingHng der bartige

Apostel Jakobus der Altere geworden, der mit eineni bis auf die FiiBe herab-

faUenden Mantel bekleidet ist und die Hnke Hand auf den Tisch stiitzt. Fiir

diese Hnke Hand finden wir auf der Skizze noch zwei Einzelentwiirfe in der

urspriingHchen und der endgiiltigen Fassung. DaB es sich um eine Studie und
nicht um eine Kopie aus deni Fresko handelt, zeigt ein BHck auf die Beine

des jungen Apostels und der beiden Apostel Andreas und Petrus auf dem
gleichfaUs zugehorigen zweiten Zeichnungsblatt der Uffizien. Der Kiinstler hat

sie nackt gelassen, unzweifeHiaft, weil er sich die Bewegungen der spater

gelangt. Das Altarbild selbst wird schou von Vasari crwalmt. (Kd. Milancsi, Bd. 3,

S. 580—581.)



Gottvater mit Cherubim,
Bckronung cines Altarwerkes, Pcrugia

ehemals in dcr Kirche S. Giuliana, jctzt in dcr PinaUothek daselbst.

Gottvatcr mit Engcln und Chcrubim, Bckronung cincs flitarwcrkcs.

Wien, Dr. Freihcrr von Lanna
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mit einem Mantel zu bekleidendeii GliedmaBen vorher klarmachen wollte.

Ein Vergleich mit den sicheren Zeichnungen Peruginos ergibt schheCHch, dal3

auch die beiden genannten Blatter zu den eigenhaudigen Entwiirfen des

Meisters gerechnet werden miissen, niit denen sie die charakteristische, stark

schattierende Schraffierung durch Kreuz- und Querstriche, die Behchtung
durch starke weiBe ParaUelstriche, die eigentiimhchen P^altenaugen, die Festig-

keit der Umrisse und die energische Betonung des Knochengeriistes an
Handen und FiiBen verbindeu.

Fiir die Datierung dieses schwiicheren, aber des Meisters durchaus nicht

unwiirdigen Werkes gibt einen Anhaltspunkt die von eineni vSchiiler Peruginos,

vielleicht Gerino da Pistoja, im Jahre 1500 verfertigte Kopie auf einer

Predellentafel des Berhner Kaiser-Friedrich-Museum. Kurz vor dem Jahre 1500
diirfte das Fresko in vS. Onofrio vollendet worden sein ^).

In den Jahren nach 1500 hat Perugino auch die Fresken im Canibio
vollendet, das weitaus umfangreichste und bedeutendste seiner fiir Perugia

geschaffenen Werke.

Am 26. Januar 1496 berieten die Auditores der Zunft iiber die Aus-
schmiickung des Audienzsaales mit Malereien von der Hand Peruginos oder

eines auderen Meisters ^). Eine Kommission von sechs Zunftmitghedern

wurde gewahlt und mit weitgehenden Volhnachten ausgestattet. DaB diese

Kommission sich dann an Perugino w^andte, ist gewdC, aber der Kontrakt und
einige der Rechnungsbiicher des Cambio von 1499 bis 1502 sind verloren

gegangen, so daB wir iiber den Zeitpunkt des Beginnes der Arbeiten nichts

Urkundhches erfahren. Der friiheste Zahlungsvermerk in dcn noch erhaltenen

Biichern ist vom 25. Januar 1499, der spateste voni 15. Juni 1507, an

welchem Tage Perugino dem Vertreter der Gilde, Alberto dei Mansueti, eine

Gesamtquittung iiber 350 Golddukaten ausstellte. Aus den im Urkundenteile

meiner ))Geschichte der Peruginer Malerei'< und in Gnohs zitiertem Aufsatz

zusammengestellten Zahlungen ist ersichthch, daB der Meister am 16. Marz 1502

von der Zunft nur noch 174 Fiorini und 7 Soldi zu beanspruchen hatte,

demnach also der groBere Teil der ihm zustehenden Summe, namhch 394 Fiorini

und 68 Soldi, ihm bereits ausgezahlt worden sein muB ^). FolgHch hatte Peru-

gino im Marz 1502 etwa zwei Drittel der Arbeit vollendet.

Am Pfeiler neben dem Fresko der Propheten und Sibj^len steht die

Jahreszahl ANNO / SALUT / MD. Daher wurde bis jetzt allgemein an-

^) Fiir die Zuschreibimg an Perugiuo ist zuiu ersten Male Schmarsow eingetreten.

i>Das Abendmahl in St. Onofrio zu Florenz«, im »Jahrb. d. K. PreuC. Kmistsammlimgenc,
1884, S. 207—231. — Crowe-Cavalcaselle halten das Fresko in der Hauptsache fiir \\'erkstatt-

arbeit, an der Peruginos Schiiler Giannicola Manni, Eusebio da vSan Giorgio mid Gerino

da Pistoja beteiligt sein sollen: )>Geschichte der itahenischen Malerci«, Deutsche Ausgabe,

4. Bd., I. Halfte, S. 260—261. — Die Zuschreibung an Eusebio da San Giorgio erneuerte

Urbini im Marzocco 1913, Nr. 47. — Wir schlieioen mis der Meinung P X. Ferris an, der,

vom Studimn der erhaltenen Zeichnungen ausgehend, die Fvrfindung imd die Ausfiihrung

des Ganzen Perugino zuschreibt: >>Disegni del Perugino jxt il Cenacolo di Fulignoc in

i>Miscellanea d'Arte«, i. Bd., 1908, vS. 121— 129.

*) 1496, 26. Jan.: )>domini auditores proposuerunt oniamentum audientie utrum debeat
omari per totum aliquibus picturis nianu m. Petri vel alterius magistri.«

•^) 350 Golddukaten sind gleich 56S Fiorini und 72 Soldi.
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genomnieii, daJ3 Perugino die ganze Ausschniiickung des Cambio ira Jahre 1500

beendet habe. Die Jahreszahl wird sich aber wahrscheinhch nur auf die aus

technischen Griinden zuerst vollendeten Malereien an der Decke und auf das

Fresko der Propheten und Sibyllen beziehen. Immerhin ist auch der Umstand
auffalHg, daC eine so reiche Korporation, wie die Zunft des Cambio, mit der

Bezahlung der Arbeiten Peruginos sieben Jahre lang im Riickstande gebheben

sein soll, und ein leiser Zweifel, ob sich die Vollendung nicht doch bis etwa

1504 hingezogen habe, wird erst wohl zur Ruhe kommen, wenn neue, aller-

dings nicht sehr wahrscheinHche Dokumentenfunde hieriiber Klarheit schaffen.

Auf Grund des jetzt vorhegenden Aktenmaterials konnen wir nur sagen, daB
im Jahre 1504 Perugino mit dem Betrage von 142 Fiorini und 72 Soldi als

Glaubiger in den Biichern des Cambio erscheint, dai3 er noch in demselben

Jahre 2 Fiorini und 45 Soldi empfangt, dai3 wahrend der nachsten Jahre

1505 und 1506 keine weiteren Zahhmgen erfolgen, und daB ihm der Rest-

betrag von 140 Fiorini erst am. 15. Juni 1507 verabfolgt wird.

Zuerst also wurde die Decke und das Fresko der Propheten und Sibyllen

vollendet, sicher bis 1500. Alsdann wird der Meister an der gegeniiber-

hegenden Wand die Darstellung der vier welthchen Tugenden in Angriff

genommen und bis 1501 vollendet haben, einschheBlich seines Selbstbildnisses,

eine Idee, die dann sein Rivale Pinturicchio aufgriff, indem er sein eigenes

Konterfei im Jahre 1501 in ahnUcher Weise, gleichfalls in vorgetauschtem

Rahmen an einem Pilaster hangend, in der Baghonikapelle zu vSpello an-

zubringen fiir gut fand ^). Von den allegorischen Vertreterinnen der welt-

hchen Tugenden hat Adolfo Venturi die durch Zepter, Schild und Schwert
charakterisierte Figur der Fortitudo wohl mit Recht Raffael zugeschrieben,

»Sie erinnert im Ausdruck und in der Wendung des Kopfes an den durch

Oskar Fischel in Brescia entdeckten Engel auf Raffaels Kronung des heihgen

Nikolaus von Tolentino und an einige Kopfe des vSposahzio Raffaels, zeigt

auch in der leichten, fein verschmolzenen Art der Pinselfiihrung charakte-

ristische Kigentiimhchkeiten des Urbinaten, schheBt sich aber sonst in Auf-

fassung, Haltung und Gebiirde so eng an die iibrigen, sicher von Perugino
herriihrenden ahegorischen Frauen an, daB wenigstens der Entwurf zu dieser

Figur von Perugino selbst gefertigt sein muB.
Als den zuletzt vollendeten Teil der Cambiofresken diirfen wir die

Allegorie des Glaubens, verkorpert durch die Transfiguration Christi, und die

AUegorie der Iviebe, versinnbildlicht durch die Anbetung des Kindes, ansehen.

Als letztes vStiick kam dann wohl noch die Figur des Cato hinzu, neben der

Tiir, in einer Nische, eine Gestalt, die in diesem der Rechtsprechung und der

Erledigung wichtiger Zunftangelegenheiten gewidmeten Raume als Vorbikl

echter Biirgertugend nicht fehlen durfte.

Ein Peruginer Autor des 17. Jahrhunderts, Ottavio Lancellotti, erzahlt in

seiner um 1650 verfaBten »Scorta Sagra« (Ms. der Biblioteca Comunale zu

Perugia), daB Raffael die Gewolbe und in wenigen Stunden zum groBten

Erstaunen des Meisters den Kopf des Christus der Transfiguration gemalt

^) Auf diescs Argmuent zugunsten der These, daB 1501 die Fresken mit Darstellungen
der vier weltlichen Tugenden voUcndet waren, wies zucrst Contc Umbcrto Gnoli hin.

(Rassegna d'Arte. 1913, S. 79, Notc 2.)
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habe. DaB Raffael bei den Planetciigottcrn und Grotcsken der Decke, die

ganz Werkstattarbcit siiid, mit Hand angclcgt liaben konnte, mag wohl sein;

beweisen laBt cs sich nicht. Abcr dem haBHchen Christuskopf dcr Trans-
figuration fchlt durchaus jcne Frischc und Zartheit, dic wir an allen Arbeiten

des jungen Urbinaten bewundern, und einer solchen erst um die Mitte dcs

17. Jahrhunderts auftauchenden AuCerung braucht man gewiB keine groCe
Bedeutung beizumessen,

Unter den Schuicrn und Gehilfcn Pcruginos, die an der Ausschmiickung
des Cambio mitarbeiteten, erwahnt Vasari den Andrca di Assisi, genannt
t,'Ingegno, und aus den Zahlungsvcrmerken der Biicher des Cambio geht
hervor, daB Giovanni Ciambella, genannt Fantasia, und Roberto da Monte-
varchi wahrend der Arbeiten im Cambio Gehilfen Pietros waren. Da aber bis

jetzt kcine sicheren Werke dieser drei Meister nachgewiesen sind, so lai3t sich

iiber ihre Beteihgung nichts fcststellcn. DaB Perugino ein so groBcs Werk
nicht ohne Beihilfe ausgeflihrt hat, wiire selbstverstandhch, auch wenn man
nicht wiiiote, in welcliem MaBe er sich schon damals und namenthch spiiter

der Arbeit seiner Sclii;ler bediente, um sich der zahlreichen Auftriige zu ent-

ledigen. Ks wird wohl immer ein vcrgebliches Bemuhen bleibcn, bei einem
solchen Werke, an dcm unter Leitung des Meisters zahlreiche Hande mit-

arbeiteten, mit Sicherheit die Arbeit der cinzclnen Gchilfen zu unterscheiden.

DaB Perugino auf das sorgfiiltigste auch das von Venturi ganz dem jungen

Raffael zugeschriebene Fresko der Propheten und Sibyllen vorbereitct hat,

bezeugen die Detailstudien zum Moses und zur kumaischen Sibylle, die uns

noch erhalten sind. Trotzdem hat gerade die letztere Figur am meisten

Gelegenhcit zu Diskussionen gegeben, vor allem, weil dic Inschrift am Hals-

saum ihres Gewandes, die wir hierunter im Faksimile reproduzieren, die

Deutung zulaBt: Raphael Santi Magister Urbinas.

3^^/y^y
Da aber aucli Roberto da Mor-tevarchi unter den Helfern Peruginos an

dem Werke urkundhch genannt wird, so licBc sich die Inschrift ebenso

zwanglos in Robertus Monte Varchi auflosen. Jedenfalls ist der Inschrift

allein, die sich ahnlich nicht selten auf Kleidcrsaumen von Ingurcn Peruginos

aus jener Zeit findet, eine ausschlaggebende Bedeutung nicht beizumessen.

Venturis Zuschreibung des ganzen PVeskobildes an den jungen Raffacl

basiert auf der Annahme, daB cs ctwa gleichzcitig mit dem oberen Teil des

Fresko Raffaels in S. Severo zu Perugia, also etwa 1505 entstanden sei. Nun
befindet sich aber genau in der Mitte diescr Wand an dem gemalten Pfeiler

das Datum 1500, das doch, groB und ansprnchsvoll, wie es hingesetzt ist,
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wohl iiicht auf die Vollendung des Pfeilerschmuckes allein bezogen werden

darf. Mit dieseni Irrtum Venturis fiillt die Hypothese der Erfindung des

Ganzen durch Raffaeh Entwurf und Ausfiihrung sind durchaus im Geiste

Peruginos, der seinem jungen, damals siebzehnjahrigen Gehilfen wohl nicht

mehr als die Vohendung einiger Kopfe, wie etwa des Daniel, den wir in einer

der Freiergestalten auf Raffaels Sposahzio ahnhch wiederfinden, vielleicht auch

der kumaischen vSibylle, iiberlassen haben mag.
Wenn wir aber wirkUch mit Ventnri annehmen, dieses ganze Fresko der

Propheten und Sibyllen sei von Raffael erfunden und ausgefiihrt, wie soUen

wir dann ein noch viel seltsameres Faktum erkliiren, daB niemand in Perugia

von dieser lyeistung des Urbinaten gewui3t hat, in Perugia, wo die Monche
von San Severo fast sechzehn Jahre lang geduldig auf die Vollendung der

Fresken Raffaels warteten, und erst dann den schon hoch betagten Perugino

beauftragten, als im April 1520 die Kunde vom Tode Raffaels sie der Hoff-

nung beraubte, d.as groBe Werk von ihm selbst vollendet zu sehen. Wir
diirfen es nicht als einen Zufall ansehen, daS der Gedanke einer Mitarbeit

Raffaels an den Cambiofresken erst im siebzehnten Jahrhundert auftauchte,

und wir sollten nicht vergessen, dai3 Raffael im Jahre 1501, als er seine, nach

den erhaltenen Fragmenten zu urteilen, lierzlich unbedeutende Kronung des

heihgen Nikolaus von Tolentino schuf, noch wie ein bescheidener Anfanger,

ganz im Geiste Peruginos arbeitete, wahrend dieser selbst ein gefeierter,

groi3er Meister war, iiber den einer der feinsinnigsten Kunstkenner der Zeit,

Agostino Chigi, il Magnifico, am 7. November 1500 an seinen Vater schrieb,

»er ist der beste Meister Itahens«, iiber den Lodovico il Moro, der Herzog von
Mailand, als er fiir die Ausmalung seines Schlosses nach einem Kiinstler

ersten Ranges suchte, der lyeonardo da Vinci ersetzen soUte, die Auskunft
erhielt, »Perugino ist ein auljerordentlicher Kiinstler, besonders vorziighch in

der Freskenmalerei. Seine Gesichter haben einen Hauch von engelliafter

Reinheit«, derselbe Perugino, von dessen Cambiofresken Vasari erzahlt, daB sie

mehr gepriesen wurden als irgendein anderes seiner Werke in Perugia, und
dai3 »die Grazie seiner Farbengebung so allgemein gefiel, daB viele junge

Kiinstler aus Frankreich, Spanien und anderen lyandern herbeikamen, um
daran zu lernen«.

Der iiber Perugino und Raffael gut unterrichtete \'asari weii3 nichts von
einer Mitarbeit Raffaels an dem Hauptwerke seines Meisters; der Padre
Bottonio, ein Peruginer Clironist der Zeit Vasaris, gibt an, dai3 der Audienz-

saal des Cambio ini Jahrc 1500 ganz von Perugino ausgemalt wurde. Ein
unbekannter Genosse der Peruginer Wechslerzunft hat im Anfang des Cinque-

cento auf der Innenseite des Pergamentumschlages eines Registro Giudiziario

die Terzine notiert:

Pietro Perusino c' ogni altro vinse

Nella pictura, quivi designo

De propria mano et con ingegno pinse.

Und Perugino selbst hat, stolz ob des gelungencn Wcrkes an bevorzugtester

Stelle, in der Mitte der Eingangswand, sein Selbstbildnis gemalt, unter deni

dankbare Mitbiirger spJiter die Inschrift anbrachten:
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PETRUS PERUSINUS EGREGIUS PICTOR.
PERDITA SI FUERAT PINGENDI, HIC RETULIT ARTEM.
SI NUSQUAM INVENTA EST HACTENUS IPSE DEDIT.

Dieser liolieii Scbatzung der Zeitgenosseii, die Perugino auf Grund seiner

Cambiofresken als den groi3en Erneuerer der Malkunst feierten, entspricht

keineswegs die heutigc Schiitzung derselben. Man tadelt mit Recht die Ein-

tonigkeit und den voUigen Mangel an dramatischer Belebung. (Die meisten

Figuren tragen das gle^che konventionelle Geprrige.) Keinei der dargestellten

Propheten, Helden der Bibel und Vertreter des klassischen Altertums tritt

handehid auf oder schheCt sich mit den Nachbarn zu Gruppen zusammen.
Die Kraft eindringhcher vSchilderung, die sich in Peruginos SchUisseUibergabe

der Sixtina so herrhch offenbarte, scheint voUig geschwunden. Trotzdem ist

der Eindruck des Ganzcn im \>rein mit den prachtvoUen HolzscUnitzereien

und Intarsien von hohem Reiz.

»Eine Sammlung passiver Stimmungskopfe«, so hat unser AUmeister Jacob
Burckhardt treffend die Pieta Peruginos im Palazzo Pitti charakterisiert.

Dasselbe Wort mochte man auf die Cambiofresken anwenden. Es ist gewil3

wahr, daC es Perugino, wie den meisten seiner lyandsleute, an Begabung fur

das eigentUcU Dramatische fehlt. Aber man nmI3 auch zugeben, da6 diese

feierUcU ernsten, von tiefer Empfindung beseelten GestaUen eine starke

Wirkung ausiiben. Diese Fresken atnien klassiscUe RuUe und einheithche

Stimmung zu einer Zeit, da man es noch hebte, durch das VieUarbige und
Bunte den Beschauer zu fesseln. Und wenn die Gestalten hier weniger ein-

dringhch zu uns sprechen, als die markigen, reahstisch durchgebildeten

Figuren auf dem Sixtinafresko der SchUisseUibergabe, so zeigt sicU im Cambio
ein dariiber hinausgehendes Streben nach T^^pisierung, nach VeraUgemeinerung.

nach sorgsamem Abwagen, nach Konzentration auf wenige ausdrucksvoUe

Linien, mit einem Worte, nach dem, was nian vStil nennt. Eine gewisse

Ermattung des Gefiihlslebens und der Einbildungskraft bekundet sicli in den

Cambiofresken, aber diese Ermiidung ist nur aUzu begreifhch, wenn wir uns

die rein materieUen, durch Dokumente 1)eglaubigten Arbeitsleistungen Peru-

ginos wiihrend dieser Zeit vergegenwartigen : In den Jahren 1498 bis 1500 die

Arbeit am Hochaltar von S. Pietro zu Perugia, dann 1499 die VoUendung
des groCen Altarwerkes fiir die Certosa in Pavia, das seit 1856 die National

Gahery in London bewahrt, darauf 1500 das riesige Bild fiir VaUombrosa,

jetzt in der Akademie zu Florenz, und die Madonna in Glorie mit vier

Heihgen in der Peruginer Pinakothek, wozu noch die groBe Zahl der aus

stilkritischen Griinden in dieser Periode anzusetzenden Bilder sich geseUt.

In diesen Kreis gehort auch das figurenreiche Altarwerk, das Perugino fiir

den Hochaltar der Benediktinerkirche S. Pietro in Perugia gemaU hat, und

das ebenfaUs unlangst Gegenstand leidenscliafthcher Diskussionen geworden

ist, als Venturi die beiden Rundbilder der Propheten David und Jesaias, einst

iiber den Tiiren zur Rechten und zur Linken dcs AUarbildes und jetzt im

Museum zu Nantes, dem Urbinaten zuschriel) (Tafel III). Wir miissen auch

dieser Ansicht Venturis entgegentreten und versuchen die Widerlegung des itahe-

nischen Forschers durch eine Analj-se der auf das Altarwerk l)eziigUcUen
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Urkunden, wobei wir einen nach eigenen Angaben gefertigten Rekonstruktions-

entwurf des Altars und seines umfangreichen Bilderschmuckes zur Diskussion

stellen (Tafel III).

Fassen wir die aus den Rechnungsbiichern von S. Pietro sich ergebenden

Notizen iiber das Altarwerk kurz zusammen, so erfahrcn wir, daB am 22. No-
vember 1495 durch den Tischler Janni di Minello die »Cassa« (wohl das

Rahmenwerk) in der Kirche aufgestellt wurde, daB die erste Zahlung am
18. Januar 1496 im Betrage von 50 Dukaten, und am 30. April desselben

Jahres eine zweite von 68 Dukaten erfolgte. Es ist zweifelhaft, ob damals

schon die Malerarbeit begonnen wurde, weil erst am 17. Mai 1496 der

Zimmermann Francesco di Marco fiir die Aufstellung der Geriiste bezahlt

wird. Am 10. und 24. September empfangt Perugino Teilzahlungen von je

50 Dukaten, und am 24. November verpfHchtet er sich gegen ein Honorar
von 60 Dukaten zur Bemalung der »Cassa«. Wahrend des nachsten Jahres

horen wir nichts von neuen Zahlungen. Anfang 1498 zahlt das Kloster an

die Gehilfen Peruginos 50 Dukaten, die vom Honorar des Meisters gekiirzt

werden, und am 28. Mai empfangt Pietro selbst 50 Dukaten fiir das damals
bereits vollendete Bild. Eine groBere Zahlung von 120 Dukaten erfolgt am
6. April 1499, und ein Jahr spater, am 23. April, der Restbetrag, in gleicher

Hohe, iiber welchen er dem Notar des Klosters quittiert. Insgesamt hat er

560 Dukaten fiir das Altarwerk erhalten, wie in beiden Kontrakten aus-

gemacht war. DaB Perugino den Lieferungstermin, 2)2 Jahre, genau ein-

gehalten hat, erfuhren wir bereits aus den Rechnungsbiichern ; es ist danach
voUig sicher, daB am 28. Mai 1498 das Hauptbild vollendet war. Perugino

hat die iVrbeit mit groBter Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit ausgefiihrt, und
Vasari erklarte das Werk fiir das beste seiner Tafelbilder in Perugia. In der

Tat ist das heute in lyyon befindhche Hauptbild, eine Himmelfahrt Christi,

eine ganz her^^orragende Leistung, und durch einen reich geschnitzten und
vergoldeten Altarbau, der das Ganze mit den Predellentafcln, der Liinette und
zwei Medaillons einschloB, wurde die Wirkung noch gesteigert.

Der Altar hatte, wie ein BHck auf die nebenstehende Rekonstruktionsskizze

ergibt, die Form eines Triumphbogens, dessen Mitteloffnung durch die

Liinette und das Hauptbild ausgefiillt war, wahrend rechts und Hnks iiber den
Tiiren in Medaihons die HaH^figuren der Propheten David und Jesaias

prangten. Auf den drei PredeHentafehi unter dem Mittelbild waren die

Anbetung der Konige, die Taufe und die Auferstehung Christi dargesteUt.

Von den acht Halbfiguren von HeiHgcn: vS. Ercolano, S. Costanzo, S. Bene-
detto, S. Scholastica, S. Maurus, S. Placidus, S. Flavia und Petrus Abbas
fanden sechs auf den je drei Seiten der Saulenpostamente und zwei zwischen

den drei PredeHentafehi ihren Platz.

Dicser herrhche, rcich vergoldete und nnt Schnitzwerk vcrzierte Aufbau
wurde schon ini Jahre 1567 von seincni Standort iiber dem Hochaltar
entfernt und in den Chor hinein geriickt. Ini Jahre 1591 begann ein ver-

hangtnsvoHer Unibau des Chores; ein neucs Chorgcstiihl wurdc gcschaffen und
das ganze Altarwerk in seine cinzehien Tafehi zcrlegt. Das Hauptbild brachte

man an dcr Chorwand, zwischen zwei Fenstern, unter; spater, 1751, kam es

in die SakramentskapeHe. Die iibrigen Tafehi wurden teils in der Sakristei,
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teils aii den Wanden der Kirche aufgehangt, wo sie bis gegen Ende des
achtzehnten Jahrhunderts nachweisbar sind. Am i8. Februar 1797 schleppten

die Franzosen auf Grund des Vertrages von Bologna aus S. Pietro zwolf

Bilder fort, darunter zehn Tafehi des groBen Altarwerkcs. In Paris wurde die

Beute verteilt: Die Liinette mit Gottvater, zwischen Cherubim erhielt die

Kirche S. Gervais in Paris, die drei Predellenstiicke mit der Anbetung der

Konige, der Taufe und der Auferstehung Christi kamen in die Galerie zu
Rouen, das Mittelbild nach L^-on, die bciden Medaillons mit den Propheten
David und Jesaias nach Nantes. Nur die drei Halbfiguren der Heihgen
Benedikt, Placidus und Flavia kehrten spater nach Itahen zuriick, aber nicht

nach Perugia, sondern nach Rom, wo sie seither ein kostbarer Besitz der

Vatikanischen Gemaldegalerie sind. In der Sakristei von S. Pietro sind nur
die iibrigen fiinf Halbfiguren der HeiHgen Costanzo, F,rcolano, Scolastica,

Maurus und Petrus Abbas verbheben.

Im Venezianischen Skizzenbuche findet sich eine Zeichnung zu dem
Propheten Jesaias, die alle charakteristischen Merkmale der Zeichnungen Pern-

ginos besitzt und wohl als Studie des Meisters anzusehen ist. Sie Raffael

zuzuschreiben , hegt kein Grund vor, und die Zuschreibung der beiden

Propheten an den jungen Urbinaten erledigt sich schon durch eine Anal^^se

der Dokumente. DaC Raffael bereits im Alter von dreizehn Jahren, 1496,

fiir Perugino Hntwiirfe heferte und mit nur fiinfzehn Jahrcn, 1498, diese

Propheten selbstandig ausfiihrte, wird gewiB niemand glauben, der die Ent-

wickelung des Urbinaten kennt und unseren Ausfiihrungen bis hierher gefolgt ist.

Noch eine Frage bleibt uns zu erortern iibrig, vielleicht die interessanteste,

die nier gestellt werden kann. Sie betrifft das Verhiiltnis des Sposalizio
Raffaels zu dem Bilde gleichen Gegenstandes, das sein Lehrer fiir die Kapelle

des heihgen Ringes im Dom zu Perugia auszufiihren hatte.

Aus den vom Verfasser in seiner »Geschichte der Peruginer Malerei« mit-

geteilten Dokumenten ergibt sich, daB Peruginos Sposalizio vor deni

II. April 1499 nicht begonnen sein konnte, und daC es gegen Ende des

Jahres 1503 noch nicht voUendet war. Des weiteren folgt daraus, da6
Raffaels Sposalizio, das laut Inschrift 1504 vollendet wurde, fast gleichzeitig

also mit dem Sposalizio seines Meisters, und wahrscheinlich in dessen Werk-
statte, Seite an Seite mit diesem Bilde entstanden ist.

Ein Vergleich der beiden Gemalde zeigt sofort , daB Peruginos

Sposalizio die altere, altertiimhchere Redaktion des Themas ist. Wie in

seinem Fresko der Schliisseliibergabe sind die handelnden Personen aui

vorderen Bildrande in gleicher GroBe aufgereiht. Raffael dagegen laBt scine

Figuren schon in der zweiten Reihe kleiner werden, stellt die beiden Haupt-

personen um und riickt sie weiter auseinander, so daB der Vorgang des

Ringewechselns deutlicher wird, laBt den Priester, der bei Perugino als

Mittelachse wirkt, durch eine leichte Bewegung seines Oberkorpers die Be-

wegung Mariens begleiten, vereinigt die Schar der Zuschauer, die er ebenfalls

umgestellt hat, so daB links die Frauen, rechts die Manner stehen, zu

Gruppen, schafft aus der Gestalt des stabbrechenden Jiinglings, die bei Peru-

gino unter den Begleitfiguren fast verschwindet, eine hochst wirkungsvolle

Kontrastfigur, welche die Symmetrie aufhebt und gibt schlieBlich dem schonen
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Zentralbau, dem Tempel zu Jerusalem, der die Komposition zusammenfaBt,

eine Kuppel, vvelche dem halbruuden oberen AbschluB des Bildes besser ent-

spricht, als die durch den Rahmen abgeschnittene Flachkuppel Peruginos.

Nach dem oben Gesagten ist es eigenthch iiberfUissig, zu erklaren, da6

wir der von Bernhard Berenson geauBerten Ansicht, das Sposahzio Peruginos

sei von Spagna ausgefiihrt und eine spatere, schwachere Redaktion des

Themas, uns nicht anschheBen konnen ^). In der Komposition, in der Form-
gebung, in der klaren UmriBzeichnung, in der Behandlung des Faltenwurfes,

in der Zeichnung der Kopfe und der Hande finden wir die charakteristischen

Eigentiimhchkeiten der gesicherten Werke Peruginos wieder ^). Es erscheint

auch unglaubhaft, daB der Meister ein Bild, das fiir die vornehmste Kapelle

der Stadt bestimmt war, einem Schiiler hatte anvertrauen diirfen.

Der Zweck dieser Zeilen ware erreicht, wenn es uns gelungen sein sollte,

einige Klarheit iiber eine wichtige Periode der kiinstlerischen Entwickelung

des Urbinaten und iiber sein Verhaltnis zu Perugino zu verbreiten. Ein

Ratsel der Forschung bleiben zunachst noch die tastenden Versuche des

Knaben, die vor dem Jahre 1499 in Urbino gemalten Bilder des heihgen

Michael im Louvre, die drei Grazien in Chantilly und der Traum des Ritters

in der Londoner National Gallery. Hoffenthch gehngt es der immer weiter

fortschreitenden Erkenntnis, den Schleier zu liiften, der iiber diesen friihesten

Schopfungen Raffaels ruht.

1) »Gazette des Beavix-Arts«, 1896, April. — )>Tlie Study and Criticism of Italian AiU,

Second Series, I,ondon 1902, S. i—22. Dagegen auCert sich schon ly. Manzoni in sBollettino

della R. Deputazione di Storia patria per 1' Umbria«, vol. 4, 1898, S. 511—829.

2) Auch die Untersuclumg der Perspektive bestatigt das von uns Gesagte. Herr Prof.

Dr. Joseph Kem-Berlin kam nach Priifung der perspektivischen Verhaltnisse beider Bilder

zu dem Residtat, daB das SposaUzio in Caen nicht nach dem Sposalizio Raffaels entstanden

sein kann, da dem ersteren im strengeren Sinne die perspektivische Einheit fehlt, wahrend
sich Raffaels Bild mathematisch imd kiinstlerisch als eine vollkommene Raumeinheit
erweist. Naheres findet sich in meiner »Geschichte der Peruginer Malerei«, S. 195, Anm. i
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L. A. Muratori nelle sue relazioni

col p. G. G. Trombelli e con G. B. de Gaspari.

Di

Carlo Frati (Bologna),

Neir Epistolario Muratoriano recentemente raccolto e pubblicato dal march.

Matteo Campori non si trovano che cinque lettere all' ab. G i o. G r i s o s t o m o

Trombelli (1697—1784), Canonico Regolare del monastero Bolognese di

S. Salvatore, del quale scrisse la storia; insigne erudito, autore di opere

pregiatissime di patristica, di agiografia, di hturgia, di paleografia; solerte

raccoghtore di antichi codici, oggi conservati neha Bibhoteca Universitaria di

Bologna: e precisamente, una del 4 lugho 1733^); una del 17 maggio 1744-),

riferentesi al disegno del p. G. B. Martini «di far raccolta di chi ha trattato

della musica ne' secoh barbari»; una del 2 decembre deho stesso anno relativa

ad una Orazione deh' ab. Flaminio Scarsehi ^) ; e due del 3 e 10 gennaio

1749"*); le quah tutte sono improntate a una cortese e modesta deferenza

verso il Trombehi, mostrandosi il Muratori grato che questi avesse «preso a

favorire chi merito alcuno non aveva presso di Lei se non forse Tessere amico

degh amici suoi»^). Ma e probabile che oltre queUe accolte neU' Epistolario

a stampa, altre possano esisterne, o siano esistite e andate disperse cogh altri

manoscritti del TrombeUi , che (per testimonianza di un suo biografo) «si

conser\-avano nel suo convento, ma che ora non si sa ove sieno» ^). E in

questo dubbio ci conferma il fatto che una lettera, sin qui inedita, del

Muratori al p. TrombeUi si conserva ne' manoscritti deUa Bibhoteca Uni-

versitaria di Bologna. Essa, tutta autografa, si trovava gia unita a un esem-

plare deU' opera: 'A^ziGiScf.iixovoc ^iXopcoyLxiou (pseud. di J o. B a p t. de
Gaspari), Vindiciae adversus Sycophantas Iiwaviensrs '). Coloniae, 1741.

in 4^): poi ne fu distaccata, ed ora e coUocata in fine deUa busta 'Mss. 52^''.

insieme ad un apografo di altra lettera del Muratori , di cui diremo piu

innanzi. Abbiamo affermata inedita questa lettera del Muratori, perche essa

non si trova compresa neUa ricordata edizione deU'Epistolario di lui; mancando

1) Epistolario di L. A. Muratori, eclito e curato da Matteo Campori. r^Iodena, Soc.

tipogr. Modenese, IQ04; vol. VII, pp. 3138—39, n. 3271.

^) Muratori, Epist., vol. X (1906), pp. 4591—92, n. 4913.

3) Muratori, Epist., vol. X (1906), p. 4696, n. 5023.

*) Muratori, Epist., vol. XII (191 1), pp. 5285—86, n. 5663, 5665.

^) Muratori, Epist., vol. VII (1904), p. 3139.
®) Cfr. G. B. Baseggio, in Tipaldo, Biografia dltaliani iUustri del sec. XVIII, vol.

VII (Venezia 1840), p. 54.
') Juvavium o Juvavia e il nome latino di vSalisburgo (Salzburg), contro i cui detrattori

{Stjcophantas) era rivolta Topera del de Gaspari.

*) Iv'esenipl. trovasi coUocato nella Bibl. I'niv. di Bologna, alla .segn. A[ula] M[a(/na].

W. W. I. -58.
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cosi iiel corpo deirEpistolario al posto clie cronologicamente le spetterebbe ^),

come nelle tre Appendici, di cui le prime due sono in fine del vol. XII -), e la

terza in principio del vol. XIII ^). E si comprende come non potesse essere

additata al raccoglitore finche, annessa com' era ad un'opera a stampa, non era

compresa nel Catalogo de'manoscritti. — Diamo intanto il testo della lettera:

Rev."io P.'c Sig.i' e P.ron Qol.mo

Ben giunte le «Vindiciae» del sig.'' Giovanni Gaspari a V. S. Rev.™'* Ha
pivi mesi, ch' io sono senza sue lettere. So ch' egli e passato al servigio del

Re di Polonia in grado di BibHotecario, e pero non saprei suggerirle qual via

si potesse tenere per fargli aver lettere.

Gia le ho scritto d'avere ricevuta la Lettera di lei all' Em.'"'^ Querini *),

e le ne ho portati i ringraziamenti. Altra volta scrissi a Milano e proposi cambio
colla di lei Opera. La risposta fu, che non Taveano peranche veduta, e percio non
saper che dire. Tomero a scrivere con particolar premura. E qui co i sentimenti

piii vivi del mio ossequio mi ricordo

Di VS. Rev.ma
Modena, 26 Luglio 1742.

div.mo ed obbl.ino Ser.re

Lod.co A n t.o M u r a t o r i.

(fuori)

Al Rev.mo pje sig.r Mio e P.ron Sing.nio

II P. D. Gian G r i s o s t.o Trombelli.
Ab.t*- deCan.fi Reg." di

S. Salvatore. B o 1 o g n a.

II nome del Gaspari, e le sue Vindiciae, che ricorrono nella lettera del

Muratori, ci offrono occasione a una breve, ma forse necessaria, digressione

suir autore e sulFopera, oggi del tutto dimenticata.

* *

Giovanni Gaspari, o meglio Gio. Battista de Gaspari
era nato a Levico, nel Trentino, nel 1702. Dopo avere studiato, prima

1) MuRATORi, Epist., vol. X (1906), pp. 4306—07, fra le lettere n. 4564—65.

2) MuRATORi, Epist., vol. XII (1911), p. 5541, fra le lettere n. 6004—05, e pp. 5555—67.

3) MuRATORi, Epist., vol. XIII (1915), p. 5603, fra le lettere n. 6046—47.
*) Cfr. Rev."" P. D. Jo. Chris. Trombelli, Dissertatio epistolaris in quasdam Vetercs

Litanias (in Calogera, Raccolta d' opuscoli scientifici c filologici, vol. XXXII [Venezia,

1745], pp. 231—297); la quale sebbene indirizzata Rev.''" Patri Jo. Franc. Bern.

Mariae De Ruheis, include pero altra epistola, E?n.""' <! Rev."'" Principi Angelo
Mariae Quirini, S. R. Ecclesiae Cardinali, Brixiensi Episcopo d: Bibliothecario Apostolico.

Osserviamo i>er6 che mentre la lettera muratoriana e del 1742, la .stampa del volumei
della Raccolta Calogeriana (che accoglie 1' Epistola del p. Trombelli) e di tre ann
piu tarda (1745). — Anche la precedente lettera del Muratori al Trombelli, qui
richiamata (« Gia le ho scritto, ecc»), manca all' Epistolario Muratoriano.

^) Sul de Gaspari si cfr. principahnente 1' e.stesa biografia: Della vita, degli

studi e degli scritti di Gio. Battista de Gaspari, trentino, Consigliere deWAugustissima
Imperadrice Regina Maria Teresa, Direttore degli studi di Bcllc Lcttere c Pubblico Proj.

di Storia nella Univcrsitd di Vienna. Venezia, presso A. Zatta, 1770: pp. VIII—263,
in 8°, c. ritr.o; anonima, ma opera del fratello, p. Lazzaro de Gaspari,
domenicano, morto a Venezia nel 1784, e che pubbHco anclie 1' opera postuma di

Gio. Battista: Archiepiscoporum Salisburgoisium Res ad usque Westphalicas in

I^uthercunsmum gcstac (1780). SuH' opera Vi)idiciae (cui si riferisce la lettera mura-
toriana), veggasi specialmente tutto il cap. IX: II dc Gaspari pubblica le suc </Vindiciae

contro i Sicojanti >>. Idea di qucsto libro. Suc Icttcrc apologctichc. Prrvicnc il pubblico con



L, A. Muratori nelle sue relazioni col p. G. G. Tronibelli c con G. P,. de Gaspari i;
|

Trento e ad Innsbruck, poi a Vicenza e a rado\'a, visse qualche tenipo a

Venezia. Da Venezia passo a Milano, alla corte di D. Clelia JJorromeo; e di

la a Trento di nuovo, poi in Ethal (1737). « Nel tempo che ivi si trattenne

(scrive il fratello biografo), fece corrispondenza con alcuni Cavaheri di vSahs-

burgo. Questi avevano formato in quella Metropoh unAccademia, nella quale

si trattava di materie erudite, sacre, profane, antiche e moderne, greche e

latine. Veniva dunque stimolato il nostro de Gaspari ad unirsi co'suoi com-
ponimenti a codesto illustre ceto»^); ed il de Gaspari accetto Tinvito,

inviando alcune dissertazioni latine De lilleraria Sodalitale olim Veneliis a

Federico Baduario inslilula; Dc Tridenlinis aniiquilaiihus, ecc. Poco appresso,

il de Gaspari fu invitato dal co. Giuseppe de Thunn
,

presidente di quell'

Accademia, e poi niorto Vescovo e Principe di Passau, a trasferirsi a SaHs-

burgo. Quivi stabihtosi con «una gratificazione annua di 600 fiorini, oltre un

proporzionale servigio ed un decente equipaggio», nel palazzo stesso del Conte,

ove rAccademia teneva le proprie adunanze, i conti di Firmian, nipoti del

Principe Arcivescovo di Sahsburgo, suggerirono a quest' ultimo di affidare al

de Gaspari Tincarico di «scriver la Storia dell' origine, de'progressi e della

decadenza dell' eresia dentro TArcivescovato di Sahsburgo» ^) cio che, negh

intendimenti del Principe-Arcivescovo, avrebbe costituito anche una difesa di

lui, dagh attacchi che gh erano stati mossi da'Protestanti «per la risoluzione

presa otto anni prima di sbandire da'suoi Stati gh Eretici» ^). Ma Fimportanza

e la dehcatezza deirincarico gh attiro ben presto la malevolenza e Tinvidia

de'nemici suoi e dell' Arcivescovo. NeirAccademia « trattavansi (scrive il

biografo) materie interessanti di Storia ecclesiastica, di sacra e profana

erudizione. Vi si parlava frequentemente della necessita e vantaggio grande

deirArte Critica , onde distinguere la \'erita dahe menzogne e dalle in-

venzioni del fanatismo. Yi si celebrava spesse fiate il merito immortale del

Sig. Proposto Ludovico Muratori. Vi si commendavano le di lui opere, e tra

Taltre quehe: De Ingeniorum Moderatione , e Degli Esercizi Spirituali, di cui

proccurossi eziandio la ristampa. Suha Teoria e su gh esemph di questo

grand'uomo gh eruditi vSahsburgesi si facevan lecito di disapprovare gh studi

un' altra sua opera. Giudizi vantaggiosi che sono slati fatti delle ^iVindiciae» .
— E inoltre:

CoNSTANT v. WuRZBACH, Biographisckes Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, vol. V
(Wien, 1858), p. 92, e opere ivi cit. — G. Schoell, in Biograjia universale ant. c

moderna. Venezia, G. B. Missiaglia, 1825; vol. XXIII, pp. 258—59. — Nouvelle Bio-

graphie generale del Didot, vol. XIX (Paris, 1858), coll. 354—55; articolo che deriva

dair Allgem. Gelehrten-Lexicon del Jocher. — Assai spicciativo (poco piix di mezza
pagina) e il paragrafo che si riferisce al de Gaspari nell' opera di Franc. Ambrosi,

Scrittori ed Artisti Trentini ; 2^. ediz. Trento, G. Zippel, 1894, P- 94- ^gli nort deve

pero e-ssere confu.so (come ha fatto il Wurzbach, or ora citato) col suo onionimo,

Gio. Battista Gaspari, di Venezia (n. 1791; m. 1831), autore di volgarizza-

menti dal latino e dal francese; di vm Esame della tragedia Antonio Foscarini del

Niccolini; di una continuazione dello Scisma d' Inghilterra del Davanzati; socio del-

TAteneo Veneto, ecc; al quale (e non al polemista trentino) si riferisce V Elogio di

G. B. Gaspari recitato da P.-A. Paravia alVAteneo di Venezia il di 3 marzo 1831.

stampata da prima a Venezia, 1832, in 4"; poscia riprodotto nel vol. : P.-A. Paravia,

Memorie Veneziane di letteratura e di storia. Torino, 1850, pp. 1— 28.

^) [L. DE Gaspari], Vita di G. B. dc Gaspari. Venezia, 1770, p. 17.

*) [ly. DE Gaspari), Vita di G. B. de Gaspari cit., p. 25.

3) [L. DE Gaspaei], Vita di G. B. de Gaspari, p. 22,.
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e le dottrine, che vedevano infelicemente adottate da' Maestri piu rinomati di

quella Citta. Non vi voUe di piu, perche questi ne concepissero un'eccessiva

gelosia, e si dessero ad inventar modi, con cui codesta Accademia venisse a

sopprimersi del tutto ... Si dierono dunque (prosegue il biografo) a sparlare

contro gU Eruditi, accagionandogh di nuove dottrine pregiudicevoli alla sana

pieta. Protestarono nelle case private e nelle pubbHche raunanze, che Tarte

critica dagh Eruditi insegnata era la sorgente di tutte Teresie, e c h e

il Muratori, di cui gh eruditi si dichiaravano seguaci fino a spargere per

la Citta le sue opere, era uonio di sospetta dottrina, e che da

lui prendeva il nonie la setta de'Iyiberi Muratori»! ^) Per por fine a tanto

scalpore, il Principe-Arcivescovo fu costretto a sopprimere TAccademia, ed il

de Gaspari a lasciare Sahsburgo. A rintuzzare pero le stolte accuse, questi

compose e pubbhco Toperetta Vindiciae adversiis Si/cophantas Iiivainenses, di

cui e parola neha lettera del Muratori.

Circa la presunta nomina del de Gaspari a 'Bibhotecario del Re di

Polonia', accennata neha stessa lettera, ma che effettivamente non ebbe hiogo,

ecco cio che narra il frateUo biografo -). «Intanto il nostro de Gaspari avendo
terminato Topera {sulla Sioria ecclesiastica di Salisbuigo) stava in procinto di

partirsi da Sahsburgo, chiamato aha Corte di Dresda dal Zaluschio vescovo di

Cracovia, e Gran CanceHiere deha Corona di Polonia {paese allora governato

dalfElettore di Sassonia) . . . Da questa non pertanto veniva sohecitamente

invitato a passare al servizio deha Repubbhca e del Re di Polonia», avver-

tendolo «che si pensava dalla Repubbhca di Polonia, di fare scriver la vStoria

della Nazione, di fondare una nuova Universita e di erger una gran Bibhoteca,

e che tutte queste cose si sarebbero a lui appoggiate». Chieste spiegazioni

circa il trattamento che gh sarebbe stato fatto, gh fu risposto, che «Sarebbe

stcdo trattato da Cavcdiere, cli'avrebbe il titolo di Consigliere del Re , con uno
stipendio proporzionato, e che ogni cosa si sarebbe con sua soddisfazione piii

precisamente determincda al suo arrivo . . . NuUa pero si sape^-a a che cosa

aspirasse, non avendo egh lasciato penetrare a chi si fosse, fuorche al Muratori,

il trattato che teneva col Zaluschio. Al Muratori dunque chiaramente fece

sapere, ch'era chiamato a scriver la Storia deha Repubbhca di Polonia, e ne

ricevette dal medesimo Tuffizio di congratulazione ai 28 di Giugno 1741, con

queste precise parole: Mi rallegro con V. S lUuslriss. clw sia invitcda per

iscriver la Storia della Polonia. Xon nmnca a lei ncrho per cosi grave fcdica, e

puo con ragione sostener se stessa nel njerccdo.»^)

Essendosi cosi il Muratori visto involontariamente mescolato alle polemiche

suscitate dal soggiorno dcl de Gaspari a SaUsburgo *) , e naturale ch'ei

^) [L. DE Gaspari], Vita di G. B. dc Gaspari, pp. 42—43.

^) [L. DE Gasparij, Vita di G. B. de Gaapari, pp. 64—67.

^) Anche questa lettera del Mutatori al de Gaspari nianca aXl'Epistolario muratoriano

:

cfr. vol. IX (1905), pp. 4146—47.

^) Anche il Muratori (coni' e noto) fu attaccato dai «Sicotanti» di Salzburg. Scriveva
egli in un ijoscritto a D. Brichieri-Colonibi (15 novembre 1740): ('Veramente iii Salis-

burgo sono .stati runiori, e vi son entrato anch'io, avendo predicato lui ignorante

monaco [che k, prohahilmente Gregorio Horncr di Sali.sbunio, al qualc e indirizzata vna
lettera autodilensiva latina del Muratori, in rfo/a ( ^hitinae, VI Kal. Novembr. 1740»:
cfr. EpistoL, IX (1905), pp. 4066—69] contra una mia proposi/.ione iiegH Esercizj
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prendesse qualche parte alle vicende di lui, dopo la sua partenza. Avviene
cosi clie il nome del de Gaspari ricorre di sovente nella corrispondenza che
il Proposto teneva in quegh anni con Domenico Ikichieri-Colombi, addetto alla

lyegazione di Vienna.

Nella lettera al TrombelH il Muratori scrive: «Ha piu mesi, ch'io sono
senza sue lettere >> {cioe del clc (kispari). ho stes.so lamento egh ripete in altra

lettera al Brichieri-Colombi, di poco anteriore; nella quale Tilhistre Proposto
si dichiara estraneo alle polemiche del de Gaspari, e mostra di disapprovarne
apertamente la 'mordacita'. Scrive adunque il Muratori il 26 giugno 1742:
«Gran tempo e che non ho lettera del Signor Gaspari. Ne intendo ora il

perche, essendo egli al servigio di S. M. Polacca. Cotesto dottissimo Padre
Benedettino ha da essere persuaso ch'io non ho avuta parte in quel hbro. II

solo stile basta a farlo conoscere: ne la mordacita a nie e mai piaciuta. Si

scusa esso signore colla fiera persecuzione a hii fatta. Per altro in Sahsburgo e

tornata la quiete e vi si introduce mighor gusto » ^). II 'hbro' del de Gaspari,

al quale il Muratori si scagiona di aver avuto parte, e senza dubbio quello

intitolato Vimliciae aduersiis Sijcophanias luuauienses, di cui parla anche nella

lettera al p. Trombelh' ; ed il 'dottissimo padre Benedettino', che di tale

collaborazione lo aveva sospettato, era il p. Magnoaldo Ziegelbauer, dotto

autore della Historia rei litterariae ordinis S. Benedicli; il quale andava
raccoghendo (come pare) materiaH per aggiunte al Lessico della media latinita

del Du Cange, come si raccoghe da lettere precedenti del Muratori allo stesso

Brichieri-Colombi -). Del resto il Muratori, nella serena equanimita ed

obiettivita del suo spirito, si teneva totahnente estraneo alle diatribe e alle

ingiurie 'juvaviensi' ; ed al Brichieri-Colombi, che si doleva non gh fosse ancor

giunto il 'hbro' del dotto benedettino, il Muratori rispondeva rassicurandolo

(i agosto 1742): « Ben mi dispiace che si vogha rinnovar la guerra in vSahs-

burgo, perche in fine que'padri nella sostanza han torto e si tireranno addosso

delle altre ingiurie. Xon si prenda ella alcun pensiero del Hbro del padre

benedettino. Faremo senza esso » ^). Anche altrove troviamo cenno delle

spiritiuili, dove dico essere biiona ed utile la divozione ed invocazione de' Santi,

e massimamente della SS. V^ergine, ma non gia necessaria alla salute, come (juella di

Gesvi Cristo ». Cfr. Muratori, Epistol., vol. IX (1905), p. 4081; cfr. anche pp. 4125,

4132—33, 4140. vSi comprende quindi com' egli potes.se prendere qualche interesse alle

vicende salisburgensi del de Gaspari, pur disapprovandone 1' acrimonia. E certamente

egli preannimziava le «Vindiciae» di quest' ultimo, scrivendo al Brichieri-Colombi il

17 maggio 1741: « Contra de' monaci vSalisburghesi forse uscira scrittura che loro non
piacera, e ne pure a me, se sara vero che sia tanto mordace, come mi dicono». Mura-
TORi, Epistol., vol. IX (1905), p. 4140. Anche TAmbrosi scrive a proposito delle

Vindiciae: « Scrisse di piu le Vindiciae adversus Sycophantes (sic) Juvavienses (Coloniae,

1741, in 4 ") i n d i f e s a d i L o d. A. M u r a t o r i e d' alcuni eruditi, contro le

mattie di alcuni indiscreti zelanti in occasione del hbro che porta il titolo: Dc In-

geniorum moderatione in religionis negotio. Cfr. Franc. Ambrosi, Scrittori ed artisti

Trentini ; 2a ediz. Trento 1894, p. 94.

1) Muratori, EpistoL, vol. X (1906), p. 4297.
2) MuRATORi, EpistoL, vol. X (1906), pp. 4254—55, 4261, 4288.

3) MuRATORi, EpistoL, vol. X (1906), p. 4309. — II libro dello Ziegelbauer giunse

poi, finalmente, per due diverse vie, al Muratori (cfr. Epist.. vol. X [1906], p. 434^)<

che si riprometteva di ringraziarlo direttamente : « Nel venturo ordinario scrivero a

cotesto dottissimo religioso
,

per ringraziarlo e congratularmi». Dovette quindi esistere
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brighe Salisburgensi, ma sempre m tono poco benevolo. «Non so che mi dire

(scrive senipre al Brichieri-Colombi) della troppa collera del Signor Gaspari,

se non che in mano mia non e stato il rimediarvi. Se Dio vorra che si

stampi la mia Risposta a sette o otto, che con gravi ingiurie hanno repHcato

al mio Trattato De Superstitione vitanda, ella vedra s'io abbia saputo

contenermi » ^).

Nondimeno, il Muratori non si disinteressava totalmente delle vicende dell'

irrequieto polemista. Nell' ottobre '42 dichiarava di non avere, da alcuna

parte, notizie di lui. «Capito qui ieri sera (scriveva al Brichieri-'Colonibi il

25 di quel mese) persona vegnente da SaH.sburgo , che mi porto i saluti di

quei cavalieri. Chiesto conto del Signor Gaspari, amicissimo anche suo, disse

di non saperne nuova da molti mesi. Ci e corso il sospetto che fosse colto in

Praga, altrimenti si puo temere di peggio»-). E il giorno successivo ripeteva

le medesime cose ad Anton Francesco Gori, in Firenze: « Se V. S. 111'"'^

desidera nuove del Signor Gaspari, ne son voghoso io anche piu di lei. Ma
sappia che niuno ne ha. Dappoiche egh si parti di Vienna, niuno ha piii

saputo di lui. Capito qui jer Taltro persona sua amica da Sahsburgo, e

m'assicur6 che neppur ivi s'erano ricevute sue lettere. Sicche il sospetto ci e

corso, che dovendo egh passare per la Boemia in andando a Dresda, sia stato

colto in Praga durante quell' assedio. E quando cio non sia, come desidero,

si puo sospettare peggio di lui. Se ne avro nuova, ne faro partecipe anche
lei» ^).

Finalmente, sulla fire del dicembre '42, giunse notizia che il de Gaspari era

giunto a Dresda, ed il Muratori si affretto ad avvertirne il Brichieri-Colombi

in un poscritto alla lettera 23 dicembre 1742: «Mi rallegrai nell' udire giunto a

Dresda il Sig. Gaspari; ma qui non s'e per anche veduta alcuna sua

lettera»^). Ma la lettera finahnente giunse: «Anch'io ho lettera del Signor

Gaspari da Tabor (scriveva il Muratori, sempre al Brichieri-Colombi, il

10 gennaio '43). Di grandi sciagure ha corso. Mi son rallegrato forte di sua

sanita e hberta». E in un poscritto: «Mi dice il signor Gaspari ch'io gh
scriva per Vienna a Tabor. Cosi faro: ma andera sicura la lettera?»^).

Altra lettera, non piu da Tabor, ma da Dresda, ricevette il Muratori dal

de Gaspari neiraprile '43; ed anche a questa egh rispose certamente, valendosi

del Brichieri-Colombi per piii sicuro recapito: «Mi scrisse il Signor Gaspari da
Dresda. Per fargH giungere sicura la risposta, altro ripiego non ho saputo

anche qualche lettera del Muratori allo Ziegelbauer (tanto piu che 11 23 dicembre 1742
11 Muratorl scrlve dl aver ricevuto «lettera dl cotesto dottisslmo benedettino», coUa
quale chiedeva «11 trattatello di Antonlo Lampridio» [cioe del Muratori medesimo]:
Epist., X, 4365); mentre neWEpistolario a stampa non ve n' ha alcuna (cfr. vol. XIII,
Indice alfah., p. 5875). Anche altrove trovianio cenno di lettere del Muratorl allo

Ziegelbauer. vScriveva 11 Muratori al Brichieri-Colombi 11 23 luglio 1743: « Inchiusa tras-

metto a V. S. 111. la lettera pcr 1' onoratissinio P. Benedettino, e questa mia comln-
cera a pa.ssar per le mani del sig. conte amministratore Cristiani>. Mir.\tori, Epistol..

vol. X (1906), p. 4457. Cfr. anche p. 4467.
^) Muratori, Epistoh, vol. X (1906), p. 4328.
^) MuRATORi, Epistol., vol. X (1906), p. 4347.
•^) MuRATORi, Epistol., vol. X (1906), pp. 4347—48.

*) MuRATORi, Epi.sfol.. vol. X (1906), p. 4366.
^) MuRATORi, Epi.stol., vol. X (1906), p. 4372.
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trovare che quello d'incomodar \'. S. I1I'"'\ henche con dispiacerc. Le chieggo
dunque perdono se mando e raccomando a lei Tinchiusa. vScri\'o al medesimo
d'avere recato a lei questo aggravio»i). E la lettera fu regolarmente reca-

p'tata: «Benche di presente (riscriveva il Muratori al Brichieri-Colombi, il

22 maggio '43) nii travagU la mia flussione degh occhi, pure rispondo con
ringraziarla della lettera inviata al vSignor Gaspari, a cui desidero ben
favorevole la fortuna presso i Sarmati»-). Ma raugurio del Muratori non
doveva adempiersi. «Mi e sommamente dispiaciuto d'intendere (scriveva il

Muratori al consueto suo corrispondente in ^'ienna, il 28 giugno '43) la poca
fortuna, che finora ha incontrato il Signor Gaspari. Non vorrei ch'egh avesse

a pentirsi del suo viaggio, e pur troppo puo essere che le Vindiciae facciano

di presente a hii guerra. Insomma, pericolosa cosa e il toccare i frati » ^).

E le disgrazie del de Gaspari non ebbero si presto termine. Scriv^eva il

Muratori al Brichieri-Colombi il 25 lugho'43: «Mi e ben dispiaciuto quanto
ella mi avvisa delle disgrazic del Signor Gaspari. Insomma il moderar la

penna nelle hti, e cosa di cui niuno si suol pentire»'*). E il 22 agosto:

«Niuna nuova ho del signor Bertolani, niuna del Signor Gaspari. Se quest'

ultinio ha per nemici certi religiosi, difficile e ch'egh possa sperar fortuna»^).

II de Gaspari e ormai divenuto uno degli oggetti ordinari della corri-

spondenza tra il Muratori ed il Brichieri-Colombi : una dehe piu estese e delle

piu seguite fra quelle dell' epistolario muratoriano. Piu che un anno dopo,
il 28 settembre '44, il Muratori scriveva dalla sua villa di Spezzano: «Oh!
costi il nostro vSignor Gaspari! Quanto mi rallegrarei, se gli riuscisse Tintento

suo! e ne e ben degno, anzi e un mobile quasi necessario per quella funzione,

come anche V. S. III.'"''> ha osservato. Ma voglia Dio, che chi in Polonia e

Dresda gh ha fatta guerra, non gliela rinnovi costi, perche quella gente e

potentissima dappertutto, spezialmente per far del male a chi non e del suo

partito». E poco piii oltre: «Torno al Signor Gaspari, a cui la prego di

portare i niiei piii distinti rispetti, e il mio dispiacere in veder come egli sia

cotanto sballottato dalla fortuna , con desiderar io sommamente che cotesta

Corte e citta gh divenga madre»^). E un mese dopo (28 ottobre'44): «Mi

toccherebbe pure il core, se ricevessi la nuova che il nostro Gaspari avesse

sortito rintento suo, o almen trovato costi qualche nicchio confacevole al

merito. Ma questi son tempi molto imbrogliati, e pur troppo non manche-
ranno costi degli avversari » "). II 27 aprile '45: «Con gran piacere ho inteso

che il Signor Gaspari abbia tro\'ato impiego presso il Signor Conte Palla-

vicino. Potra giovare anche a lei o al Signor suo padre. Dio voglia che o

Tuno o Taltro imbrocchi. Avrei caro di poter anch' io cooperare. Forse lo

faro in breve»*). Ma sembra non la imbroccasse neppur questa volta, perche

1) MuR.\TORi, Epistol.. vol. X (1906), p. 4412.
^) MuRATORi, Epistol., vol. X (IQ06), p. 4433.
^) MuRATORi, Epistol., vol. X (1906), p. 4446.
*) MuRATORi, ihid., p. 4458.
'') MuRATORi, ibid., p. 4468; cfr. anche pp. 4484, 4518.
*) MuR.\TORi, ihid., pp. 4660—61; cfr. anche p. 4667.
) MuRATORi, ibid., p. 4679.
**) MuRATORi, Epistol., vol. XI {1907), p. 4786.
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poco appresso (12 maggio 45) cliiedeva «quando verra in Italia il nostro

Signor Gaspari»^). Ed a venirvi tosto lo esortava: «Purche il Signor Gaspari

truovi qualche imbarco, Tha da prendere, senza gettare il tempo in cotesto

difficil paese. Venendo in Italia, si trovera bene col vSignor conte Federigo.

A lui i miei rispetti»^). E il i® settembre '45 : «Avrei pur caro che Tonorato

signor Gaspari trovasse qualche nicchio; e certamente quello del signor conte

Borromeo sarebbe a proposito» ^). E altrove (i*' marzo 46): «Tutti i posti da
lei indicati pel signor Gaspari in Itaha sarebbero buoni, e ne augurerei anche

de' migHori al di lei sig. padre. Ma questi son brutti tempi, e tempi

dubbiosi» -^). — E qui i riferimenti al de Gaspari nella corrispondenza col

Brichieri-Colombi cessano, fors' anche perche, a partire da questa epoca, il

Bricliieri-Colombi alterno la sua residenza fra Vienna e Firenze, e quindi non

aveva piii forse ragione di interessarsi alle vicende dell' irrequieto polemista trentino.

Ora se il ]\Iuratori dichiara piu volte nella .sua corrispondenza cogH amici

di avere ricevuto lettere dal de Gaspari, o si lagna di non riceverne, e chiaro

che a quehe che gH pervenivano dovette dare risposta, mentre non una sola

lettera aU' autore dehe Vindiciae si trova neU' epistolario muratoriano. Ma
delle loro relazioni epistolari dirette e chiara testimonianza neHa biografia

che del fratello pubbHco, anonima, I^azzaro de Gaspari due anni dopo la

morte di lui. Infatti nel cap. XXXV di codesta Vita (p. 218 sg.), ove si

passano in rassegna Siie amicizie e siie corrispondcnze, si registra anche il

nome del Muratori: «Muratori lyudovico, Proposto di Modena» (p. 231); ed

altrove (p. 81) si riporta un brano di lettera del Muratori diretta al de

Gaspari (8 dicembre 1743), che manca all' Epistolario a stampa: «. . . V. S.

III."'" si mise in camino 'infaustis avibus'; il ccdiivo influsso e poi coniimudo.

Voglia pur Dio, che si trovi imbarco per lei in cotesla Corie. Ne gioini

sommamente, e pero da qui inncmzi stcwd con impazienza aspeitando avviso

de' suoi ajfcui. Ho interesse che cio succeda per /' cmwre clie le professo, ed

anche per inieresse mio proprio, perche cwrei pure costi, clii potrebbe dire per me
una parola, ecc. » — «Ma I)io non lo ^-oleva in queHa Corte» (di Dresda),

commenta il frateHo biografo. II quale cosi prosegue narrando le ingannevoH

speranze di uno stabile ufficio a Dresda od in Polonia (aHa quale ultinia si

accenna anche neha lettera del Muratori al p. TrombeHi), onde il de Gaspari

era trattenuto in queha corte. «Essendo . . . stato espressamente avvertito,

ch' egH non otterrebbe mai nuHa daHa Corte, standosene attaccato al

Zaluschio (Gran Ccmcelliere della Corte di Sassonia), si risolvette di ritirarsene

opportunamente. vSe gHene presento di fatto \'icina occasione, qualor il Gran

CanceHiere gH significo di volerlo condur seco in Polonia, confortandolo a

contentarsi fino a tempi migHori di starsene a canto (H Hn, come suo amico*

AHora queg]i stimo bene di ringraziarnelo di un tanto onore, soggiungendo che

questo non era il motivo, pel quale era stato la lui invitato a lasciare la

Corte di vSaHsburgo. ,Si trattenne dunque in J)resda, e si procuro col mezzo

^) MuRATORi, Epislol., vol. XI (1907), p. 4790.
2) MuRATORi, ihid., p. 4827 (lett. z ago.sto 1745).
^) MuRATORi, ihid., p. 4849.
*) MuRATOK], ihid., ]). 4931.
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di alcuni aniici di conto la grazia del Prinio Ministro del Rc, il quale volle

essere distesamente da lui informato delle vicende occorsegli, e ne dimostro
gran sentimento. Ne parlo in appresso con calore a Sua Maesta, e quinci si

pensava di stabilirlo con decoro e con vantaggio in Polonia, quando la Maesta
Sua se ne fosse andata iu Varsavia»i). Ma siccome codesta andata di S. M.
in Polonia veniva «per la circostanza de' tempi» continuamente differita, cosi

il de Gaspari, lusingato di poter ottenere a Salisburgo il posto di Biblio-

tecario, che erasi reso vacante, lascio la corte di Dresda per fare ritorno a

queir antica sua residenza (giugno 1744). Ma quivi accoglienze poco oneste e

meno liete dovevano attenderlo, che Teco delle Vindiciae non era ancora

spenta; si che «il Principe Arcivescovo, compassionando da una parte la

situazione dolorosa in cui si ritrovava il de Gaspari, e dall' altra temendo che

col continuare egh a starsene in Sahsburgo, per 1' imprudenza gia nota

de' suoi avversari, potesse insorgere qualche altro incon^-eniente, giudico

mighor partito di lui permetter 1' andarsene dove gh fosse piii a grado,

accordandogh sua vita durante, non meno i titoh di Consighere ed Istorico,

che la sua ordinaria pensione» -).

' Ahora il de Gaspari se ne ando a Vienna (settembre 1744), coU' in-

tendimento di porsi al ser\'igio del conte Vigiho di Firmian, che era stato

poco innanzi fatto \^escovo e Principe di Lavant. FaUito questo piano, fu

dah' imperatore Francesco I investito del governo del principato di Castiglione

dehe Stiviere , feudo imperiale , in sostituzione del conte Alamanno Passerini.

!Ma anche a Castighone non ebbe accoghenze e sorte mighori che a Sahsburgo

e a Dresda. I Castighonesi ottennero un sindacato suU' opera del de Gaspar

.

Querelatosene questi ah' Imperatore, ne ottenne aha fine sentenza fa^-orevole;

e rinunziato il governo di Castighone , fu piu tardi nominato da Maria

Teresa professore di Storia deh' impero neha Universita di Menna e Consi-

ghere di Reggenza deh' Austria inferiore. Nel 1759 ebbe,- la direzione e

presidenza degh studi di Umanita e BeUe lettere neha stessa Universita, e

poco dipoi la revisione de' hbri spettanti a queste materie. — Fu amico, oltre

che del Muratori , del card. Quirini
,

per la cui morte pubbhco un Ragio-

namento jilologico in sua lode (1764). Manco neha notte del 27 ottobre 1768,

in eta di poco oltre sessantasei anni.

Due anni dopo (1770), il fratello, I,azzaro de Gaspari (come si e detto), ne

pubbhco la Vila. Tracciandone, verso il fine, il ritratto fisico-morale , egh

scrive deUa equanimita ed imparziahta di lui: «Neha sua ordinaria con-

versazione era affabile, dolce e soave. Condiva i suoi discorsi bene spesso con

opportune e non affettate vivezze. Conversava volontieri con persone puhte e

colte, di qualunque ceto esse .si fossero. Sentendo che taluno si stupiva

ch' egh trattasse volontieri co' Gesuiti
,
quando non approvava i loro sistemi,

cosi ebbe a spiegarsene una \olta: Confesso il vero, che messe a parte te

opinioni, delle guali non mi prendo /aslidio, tasciando che ognuno pensi a suo

modo, ritrovo che questi Padri sono persone degnissime , savie e che scumo

vivere. lo misuro gli uomini non dall' abilo, ma dall opcrare c dal trattare.» E a

1) [L. DE Gaspari], Vita di G. B. de Gaspari cit., p. 80.

^) (L. DE Gaspari], Vita di G. B. de Gaspari, p. 89.
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proposito deir amicizia e devozioiie che lo legarono al Muratori: « Sentiva mal
Nolontieri che si parlasse o scrivesse in discapito de' letterati. Ebbe ad in-

fiammarsi di zelo parecchie volte contro di quei che, generalmente e senza

riserv^a, gH scrivevano in discredito del Muratori, del march. Maffei e dell' ab.

Tartarotti»^). E uguale devozione ebbe per Apostolo Zeno, del quale ebbe a

scrivere: «Non perdero mai la memoria d' un uomo si grande, ch' ha voluto

onorarmi colla sua benevolenza sino agh ultimi estremi della sua vita»-).

Abbiamo accennato piu sopra che la lettera al Trombelli da noi pubblicata

e autografa; ma nel ms. 52 II e ora unita ad altra lettera del Muratori,

apografa. E' questa la famosa lettera che il Muratori scrisse da Modena il

3 gennaio 1748 al p. D. Celestino Petracchi, M. C, sull' opera di quesfultimo

:

Della insigne ahhaziale Basilica di S. Siefano di Bologna, e sulla falsita del

diploma Teodosiano in favore dello Studio bolognese : lettera che inc. : 'Mi ha
la gentilezza di V. P ', ed e pubblicata nelV Epistolario ^) , come tratta

dalla 'BibHoteca Universitaria di Bologna', ma gia edita.

ly' apografo di questa seconda lettera e, ortograficamente, molto scorretto

(aducendosi; riglieuo; apperto; crittica, qqq.) , ma pure, in piu luoghi, migUora

o corregge la lezione a stampa. Cosi, la stampa Campori ha nella i hn., <<le

riflessioni di cotesto autore», invece di «cotesto censore»; nella 7 hn. di p. 5125
«facesse il privilegio», invece di «il preteso privilegio»; — nella hn. 8 , stessa

pag., «benche vi prendessero dominio in que' tempi grimperatori tedeschi»,

invece di «vi pretendessero dominio», ecc. Occorre pero soggiunger subito. per

la verita, che taU errori sono propri soltanto dell' ediz. Campori, non di quella

del Malagola, che la pubbhco (sembra) pel primo, e da cui deriva direttamente

(senza cioe collazione del presunto autografo) la ristampa del Campori. Carlo

Malagola, pubbhcando incidentahnente (e in verita, poco a proposito), dietro

una semphce citazione dell'opera del Petracchi (alla quale si riferisce), la

lettera muratoriana, scrive: «All" esemplare di quest' opera (del Petracchi),

posseduto dalla Biblioteca dell' Universita di Bologna (Aula Magna, AA.
II. 8) trovasi unita una lettera autografa del Muratori al Petracchi, che

stimo utile di qui riferire letteralmente»*). Ua lettera pero, nell' esemplare

ms. esistente nella Biblioteca Universitaria di Bologna (non piu, ora, unito

air esemplare dell' opera del Petracchi, ma collocato — come si e detto —

1) [It. DE Gaspari], Vita di G. B. de Gaspari, pp. 212— 13, 214. Della sua relazione

col Muratori, il biografo, dopo averla ricordata fra le «sue piu costanti ainicizie e cor-

rispondenze», soggiunge questo particolare: « Da principio quando venne a Castiglione

s' era posto in pensiere di non voler conimerziare co' letterati. Cio c tanto vero, che si

astenne dal partecipare al Muratori , da lui tanto venerato, la sua venuta in Italia.

anzi uso ogni niezzo per disimpegnarsi dal corrispondere col sig. Marchese Maffei, il

cjuale desiderava molto d' intendersela con kii sopra alcune sue controversie. In pro-
gresso pero rifonno alquanto cotesto suo divisamento.» [L. de Gaspari], o. c, p. 220.

-) [L. DE Gaspari], Vita di G. B. de Gaspari, p. 215. E si cfr., in genere, tutto il

cap. XXXV: Sue amicizie e sue corrispondenze
, pp. 218

—

},^.

^) MuRATORi, Epistol., vol. XI (1907), pp. 5124—25, n. 551 1.

^) C. Malagol.\, Dclla vita e delle opere di A. Urceo dctto Codro : studi t ricerche. Bologna
1878, pp. 28—29 n.
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insieme all' altra lettera realmente autografa al p. Trombelli, nella busta

Mss. 52") non e punto 'autografa', come parve al Malagola, ed anche al

compianto hibliotecario deU' Universita bolognese, Carlo Castellani, che sul

riguardo anteriore del libro del Petracchi scrisse di propria mano: <(N. B. —
Di qui fu tolta una lettera del Muratori (Modena, 3 gennaio 1748) all' Autore

del hbro. il Petracchi, per essere messa insieme con le allre lellere auloqrafc

dello stesso Muratori 14 ottobre 1884. C. C.)*; — ma bensi una semphce
copia, coni 'era facile avvertire, non solo daha notevole diversita della

scrittura, ma dahe non poche ne hevi scorrezioni ortografiche, gia rilevate.

Altre due copie, meno scorrette , di questa stessa lettera muratoriana si

trovano nel I volume delle 'Miscehanee' di P. A. Tioh ^), e figurano anclie

(quasi come due lettere distinte e autografe) nell' Indice del Cancehieri -).

Le copie sono di due mani differenti; e la prima (che ha qualche lontana

rassomighanza coha caratteristica scrittura del Muratori) reca ancora 1' in-

dirizzo esterno: .4//' ///.•"" Sig: Sig.' P.'"" Col:"" / 11 Sig/ A b. Tioli^)/
In Corlc dell' E:"" Gio. Franc. A Ib a n i / R ni a; e, deho stesso carattere

deir indirizzo, la seguente nota, nel rccto del 2° foghetto: « Ho stimato di

farle cosa grata mandandole la copia deUa famosa lettera del Muratori (poiche

r altra, parimente del Muratori, nuUa ha se non comphmenti e congratu-

lazioni). Qui fa gran runiore, e ci e gente, che vorrebbe pur sostenere questo

beato privilegio Teodosiano ad onta del Muratori, del P. TrombeUi, ecc. lo

penso che 1' argomento del Muratori si possa evitare dicendo che il ijrivilegio

supposto fosse emanato da Valentiniano, ma perche le leggi, i mandati e

i rescritti (ad uno de' quah capi credo io che si debba ridurre cotesto

privilegio, se mai vi fu) quando apparteneVano a cose pubbhche erano

pubbhcati a nome comune degh Imperatori, cosi lo stesso privilegio di

Valentiniano III sara stato iscritto a nome conmne. Se cio e vero, il nome di

Teodosio vi sara stato posto il primo come piu antico, benche Teodosio non vi

abbia avuta parte; e percio puo aver fatto nascere 1' equivoco di Teodosio:

ma allora poi per lo meno bisogna abbandonare la parentela e confidenza di

S. Petronio con Teodosio, favole degne di esser raccontate a i bambini, non a

i Dottori Bolognesi, ecc. lo sono di cuore». (Manca la Jirma).

Neha lettera al Petracchi, il Muratori lo consighava a non dar troppo peso

alle critiche mosse da «cotesto censore alla di Lei Storia (cioe alla ricurdata

opera, 'Della insigne basihca di S. Stefano', ecc), assicurandolo che «le

riflessioni» di lui «fanno pieta, nuha adducendosi di rihevo contro la di lei

sentenza, che resta salda in tutte le sue parti », ed esortandolo a non rephcare

perche (soggiungeva) «non occorre risposta alcuna a chi ne pure ha aperto gh

occhi ai primi elementi della critica». II censore, che il dotto vignolese

bollava di si severo ma giusto giudizio, era nions. Alessandro Formaghari

(n. 1696; m. 1769), acciarpatore di memorie storiche bolognesi, e parti-

colarmente di una Bononiensis Archigijmnasii Hisloria, tahnente destituita di

1) Cod. Bibl. Univ. Bologna 2948: P. A. Tioli, Mi^cellatiee. vol. I, cc. 330—36.

") Franx. Canxellieri, Notizie d. vifa e d. Miscellanee di ynons. P. A. Tioli, ecc. Pesaro

1826, p. 84, vol. 2.

*) Sembra scritto propriamente «Teoli».
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ogiii critica, clie, per espressa recisa volonta di papa Benedetto XI\^, non ne

fu mai consentita la stampa, e si conserva tuttora manoscritta nella Biblioteca

Universitaria di Bologna (cod. 704). Ora mons. Formagliari, contro 1' opera del

benemerito monaco celestino, aveva pubblicato, sotto il nome arcadico di

'Filostene Oresteo', Riflessioni sopra la 'Storia della basilica di

S. Stefano di Bologna', ultimamente data in liice in essd cittd dal p. D.

Celestino Petracchi (Venezia, P. Bassaglia, 1747; pp. XXXII, in 4 <*).

Senoncbe il p. Petracchi non diede ascolto al saggio consiglio dell' illustre

Proposto modenese, e alle Riflessioni del Formagliari replico con una Lettera

di G ius e p p e F i lale t e (D. Celestixo Petracchij al siy. D. G. B. B . . .,

in cui si parla delle 'Riflessioni' di F ilo stene r e steo . . . sepra il Libro

della insigne abbaziale Basilica di S. Stefano di Bologna {S. n. t.; pp. 22,

in 4°). II Formagliari ribatte ancora, sotto altro pseudonimo: Vestanio
Missenio (mons. Alessaxdro Formagliari) a F i lo s t e n e r e s t e 0,

P. A. Lettera sopra le Riflessioni fatte alla Storia della Basilica di S. Stefano

di Bologna, data in luce dal Padre D. Celestino Petracchi. Venezia,

P. Bassaglia, 1748; pp. XXXI, in 4 « ^).

V
*

Ritornando alla corrispondenza del Muratori col dotto e degno suo

coetaneo, p. Trombelli, ci sia ancora concesso fare altre due o tre rettifiche.

II vol. III del ms. 72 della Universitaria di Bologna, contenente il

Carteggio letterario dell' ab. Flaminio ScarselH (1705—1776), reca, sotto i

n. 85 e 86, due lettere, tutte autografe, del Muratori. Di queste, solo la

prima, delF 8 maggio 1744, e diretta propriamente allo Scarselh; Taltra e

invece diretta al p. TrombelH, ma trovasi unita al carteggio dello Scarselh

perche a lui si riferisce. Entrambe sono comprese nell' Epistolario raccolto dal

Campori, ma non senza errori degni di rihevo. La lettera aUo Scarsehi '^)

termina nella stampa con questo periodo: «. . . . Me ne rahegro con lei, e le

auguro, che troui qualche altro argomento, in cui la perizia sia tale, che ienga

interessato e muova chi ascolta o legge. Con che, notificcmdole la mia vera

stima, ed ossequio , mi confermo » , ecc. — E'autografo invece reca , cor-

rettamente: «. . . Me ne rallegro con lei, e le auguro, che truovi qualche altro

argomento, in cui la P e r i p e z i a sia tale (e, ircdtandosi di componimento

drammatico, il 'Davide penitente', e ovvio si tratti di 'peripezia' (intreccio), c

non di 'perizia'), che tenga piu interessato, e muova chi ascolta o

legge. Con che, r a t i f i c a n d o 1 e la mia \'era stima, ed ossequio, mi

confermo », ecc.

Nella seconda lettera poi, al p. Trombelh ^), la lezione e piu corretta, ma
e sbaghata la data, che e 1' 11 e non il 2 dicembre 1744; quindi la lettera

andrebbe leggermente spostata neh' ordinamento cronologico dell' Epistolario.

1) Cfr, LuiGi Frati, Opere d. hihliograjia Bolognese ; vol. I (Bologna 188S), col. 286,

n. 2368—70. — G. Fantuzzi, Scritt. hologn., vol. III (1783), p. 338. — G. M[elzi], Dizionario

di opere anon. e psendon., tom. I (Milano 1848), pp. 408—09 e 415.

^) MuRATORi, Epistol., vol. X (1906), p. 4588, n. 4909.
3) MuRATORi, EpistoL, vol. X (1906), p. 4696, n. 5023.
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Piu curiosa poi e la svista occorsa nella lettera del Muratori al Trombelli,

del 1749, che incomincia: «Non potei puntualmente rispondere . . .», e che

trovasi nell' Epistolario pubbhcata due volte ^), neUo stesso volume: la prima,

come del '10 gennaio 1749' -); la seconda, conie dcl '10 giugno 1749' ^). Ed
anche nella provenienza deha lettera e incorso equivoco, poiche, la seconda

volta, il Campori la produce come attinta dalla 'Bibhoteca Universitaria di

Bologna', e edita nelV A. Urceo del Malagola (Bologna 1878); mentre in

quest' opera non si trova, ne esiste manoscritta in quella bibhoteca. La
lettera deve quindi esistere soltanto neha Comunale di Savignano, che trovasi

indicata sotto il n. 5665.

Queste rettifiche ed osservazioni non ad altro mirano, che ad emendare in

qualche parte, e a completare Tepistolario Muratoriano, al quale consacrarono

si lunghe ed ardue cure due eruditi modenesi: Alessandro Giuseppe SpineUi

e Matteo Campori.

1) Ne e questo il solo caso in cui 1' editore clell' Epistolario muratoriano sia incorso

in questa svista. Cio si ripete almeno altre due volte: per la lettera latina, con cui il

Muratori ringrazia Enrico di Collalto della medaglia (poco rassomigliante) coniata in suo

onore dalla Societa Albrizziana di Venezia; lettera che (non senza varianti notevoli) si

trova stampata due volte, con date diverse: la prima, nel vol. VII (1904). PP- 2920—21.

colla data «Mutinae, Id. Ouinctil. MDCCXXX»; la seconda (piii breve) nel vol. X (1906),

p. 4532, colla semplice data«i743»; ed ambe le redazioni appaiono tratte dairArchivio

Soh-Muratori ; — e per la lettera a Fortunato Tamburini, che inc: « Comincio da i piu

iimili ringraziamenti . . .»; la quale e ripetuta alla distanza di sole 15 pagine, prima sotto

la data « i "^ Marzo 1746», poi sotto quella del «1° Maggio 1746». (Cfr. Epistol., vol. XI

(1907), pp. 4933, 4949.)— E poiche ci occorre additare emendamenti all' edizione dell' Episto-

lario Muratoriano, non sara fuor di luogo avvertire qualche errore o inesattezza incorsa

anche nella ristampa delle lettere del Muratori all' ab. Pietro PolHdori di Roma, che gia

erano state pubblicate da A. De Nino , L' ab. Pietro PoUidori e alcune lettere inedite del

Muratori: in Briciole letterarie. Lanciano 1885; vol. II, pp. 271—284. Cosi nella lettera

del 2 febbraio 1737 (De Nino, II, p. 277), ove si legge: «Perche conosco di non aver

merito alcimo presso 1' E. S. », deve sciogUersi e intendersi «pre.sso l'E(minenza) S(ua)*,

cioe il «Cardinal Camerlengo» [Annibale Albani], dal quale il PoUidori avrebbe dovuto

impetrare un ritratto del Re di Polonia da preporre alle Antiqq. Italicae m. ae., di

imminente pubblicazione ; — e non « presso reccellentissimo sovrano», come e

stampato nell' Epistol. del Muratori (VIII [1905], p. 3645, n. 3760). — Nella lettera s. d.,

ma della fine del 1737, che inc: « Ouante obbhgazioni . . . » . (De Nino.. II, 279), deve

appunto leggersi, come fa il De Nino, « . . . un bel rinforzo dlscrizioni Tarentine», e non

«Tolentine», come si legge neU' Epistol. (VIII [1905], p. 3735, n. 3881), E poco piu

oltre, in cjuesta stessa lettera, ove il Muratori si scagiona deUa taccia di «eresia» datagU

neUa Biblioteca d. eloq. ital. del Fontanini, si deve leggere, col De Nino (II, 280),

« . . . e jDer grazia di Dio non so d' essere vivuto, ne d' avere scritto finora in maniera, che

alcimo possa giustamente caricarmi di questa ignominia»; e non «quietamente», come

si legge i\q\V Epistol. (VIII, p. 3736).
^) MuRATORi, Epistol., vol. XII (1911), p. 5286, u. 5665.

^) MuRATORi, Epistol, vol. XII (191 1). PP- 5349—50, n. 5763.
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Appendice.

Non perche abbia alcuna attinenza colle precedenti, ma solo perche inedita,

mancante all' Episiolario, e anch' essa diretta a un bolognese, pubbhchiamo

qui la seguente lettera del Muratori al D o 1 1. G i o. G i a c i n t o V o g 1 i

deir Universita di Bologna (n. 1697; m. 1762), tratta dal carteggio del VogU
conser\'ato nella Biblioteca Universitaria della stessa citta (cod. 2086).

Riv."^" vS.^ Mio e P.'^" Col.'"°

Somma fu la gentilezza e bonta di VS. nell' avere onorato me col dono

de' suoi Trattati Medico-Filosofici ^), e della Lettera stampata del S.'^ Ver-

zoni^); ma somma altresi e stata la mia balordaggine nell' aver cotanto

differito il portagliene i dovuti ringraziamenti. Non voleva io scriverle senza

aver prima letto queste Opere; e poi fummi fatto sperare, che VS. fosse per

venire a Modena. Ora che non veggo effettuarsi la di lei venuta, vengo

io a protestarle i sentimenti del mio cuore tutto obbhgato a lei per la sua

generosa bonta, e tutto pieno di stima pel suo ingegno e sapere. In fatti

ha ella fortemente faticato per 1' onore del suo defunto insigne Maestro^);

e quantunque intorno alla Generazione dell' Uomo la sentenza del nostro

accuratissimo "\"anisnieri mi paia piii vicino al Vero, e piii plausibile il di

lui sistema, che quello di \^S., nulladimeno ella ha cosi ben' esercitato il

suo talento in si fatta quistione, che niuno puo dubitare, che non sia

sommamente da stimarsi la di lei emdizione e mente. Quello che mi e

paruto piu mirabile, si e 1' avere inteso, come fosse si verde la sua eta,

^) I trattati inedico-filosofici', di cui il giovane dott. Gio. Giacinto Vogli
aveva fatto oniaggio al Muratori, sono indubbiamente : i) De Anthropogonia dissertatio

Anatomico-Physica, in qua et de Viviparorum genesi, etc. Bononiae, typis Rossi, 171 8; e

2) Fluidi Nervei historia. Bononiae, Julius Borzaghi, 1720, in 8; per le quali si cfr.

G. Fantuzzi, Notizie d. sciittori Bolognesi, vol. VIII (1790), p. 214; e M. Medici, Com-
pendio storico della Scuola Atiatomica di Bologna dal rinascimento d. scienze e d. lettere a
tutto il sec. XVIII. Bologna 1857; pp. 290—301.

2) Oltre le due opere proprie, il Vogli aveva inviato al Muratori anche mia «Lettera

stampata», a lul diretta, e cioe la seg. : Lettera dissertatoria del sig. Dott. Filosofo e

Mcdico Ckistoforo Teodoko Verzoni, di Barga in Toscana, scritta sopra il fenomeno
riferito nell' art. 10 del Tomo 26 de' Giomali de' Letterati d' Italia, al Dott. Gian.
G i a c i n t o V o g l i

, filosofo e medico holognese : e da questo dedicata aW Ill."'o e

celebratiss. mo Sig. Anto it i o V all i s n i e r i , pubbl. primario Prof. di Medicina
Teorica, e Presidente nella insigne Universitd di Padova. In Bologna, per li Rossi e

Comp., 1717; in 8 p., pp. 67. II Verzoni era stato conosciuto dal Vogli «nel tempo in

cui io nii fermai (scrive nella dedica) in Firenze, che fu poco per acquistare la molta
Pratica, che nello vSpedale rinomatissimo di vS. Maria Nuova si puo conseguire>> (p. 3),

ed era «fighuolo del sig. Xiccolo, gia Lettore di Filosofia nello vStudio celebre di Pisa»,

e «nipote del sig. Francesco Verzoni, gia pure Lettore di Medicina Ordinaria nel predetto
Studio» (p. 8).

') vSebbene il Vogh fos.se propriamente discepolo di Stefano Danielli (n. 1656;
m. 1730), e non di Gio. Girolamo vSbaraglia (n. 1641; m. 1910) (cfr. Fantuzzi,
o. c, vol. VIII (1790), p. 213); pure 1' accenno del Muratori va certamente riferito a
(luesf ultimo, per il quale il dott. Vogli aveva preso partito nelle contese scientifiche tra
lo SbaragUa e il Malpighi, e che era morto sino dal 1710, mentre il DanieUi (chc certo
non avrebbe potuto chiamarsi «insigne Maestro») era ancora vivente quando il Muratori
scriveva la presente lettera, essendo mancato .solo parecchi anni dopo di e.ssa, nel 1730.
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allorche pubblico quel suo Libro i). Se un'albero si giovanetto e tenero da
tanto, che non fara poi la sua virilita? Mi rallegro percio in una distinUi

forma con VS. e la sprono anch' io ad altre iniprese, le quali mi assicuro

che maggiormente andran crescendo di pregio col crescere de gli aimi, perche

sempre piii si fonna il Giudizio, e s' impara a canmiinare colla circospezione

e col metodo piu perfetto, che si vede praticato da' mighori, fra' quah un
grande esemplare e il suddetto nostro S."" A^ahisnieri. Ha eha intanto da
essere persuasa d' avere in Modena, chi ha tutta la stima di lei, e desidera

di farghela conoscere. Che se vorra onorarmi de' suoi desiderati comanda-
menti, conoscera ch' io mi pregio d' essere, quale con tutto 1' ossequio ora

mi protesto,

Di VS.
Mod[en]a 4 8.bre 1721

I3iv mo Q^ Obbl."'° ser.'^

Lod.° A.° Mu ratori
(fuori)

All Rev.'"« Sig.' Mio e P.^°" Col.'"''

II Sig/ D.°^ GianGiacintoVogli '

B o 1 o g n a

^) Infatti, non ancora ventenne era il Vogli (n. 1697) quando pubblico le Thcscs

physico-medicae (Bononiae, Barbiroli, 1716); e poco piii che ventenne, quando diede in

luce, in difesa delle Tesi medesime, la De Anthropogonia dissertatio Anatomico-physica

(Bononiae, Rossi & Soc, 1718), e la Historia Fluidi Nervei (Bononiae, Julius Borzaghi,

1720). Anche lo storico della scuola Anatomica bolognese scrive, a proposito di questa

precocita di studi del Vogli: «. . . a' 23 di giugno del 1714 fu laureato in Filosofia ed iu

Medicina, nella verde, e forse troppo verde eta d' anni 17. E dico forse troppo verde

ecc» (v. M. Medici, o. c, p. 290): e segue, dando ragione di questo suo giudizio.





La sconfitta di Montaperti di Lancilotto Politi.

(Ambrogio Catariuo.)

Di

LoDOVico Frati (Bologna).

Ambrogio Catarino Politi Arcivescovo di Conza nacque a Siena iiel 1487 e

. mori a Napoli \'S novembre 1553. lyaureatosi in giurisprudenza a Siena

nel 1504. visito le piu celebri univer-
scqnficta di monte apeRTO .

sita della Francia e dell Italia. l)i

ritorno in patria, fu nominato avvo-

cato concistoriale da lyeone X., ed

accompagno questo pontefice a Bo-

logna nel 1515. Vesti Tabito Domeni-

cano nel 1517, cambiaudo il nome
di Ivancilotto Politi con quello di

AmbrogioCatarino. Divenne beutosto

celebre per i suoi scritti e fu inviato

nel 1545 al concilio di Trento. Due
anni appresso quando il concilio fu

trasferito a Bologna Ambrogio Catarin

o Politi il 21 aprile 1547 nella chiesa

di S. Petronio lesse una pia e lucida

orazione esponendo le cause e i modi
della traslazione e tratteggiando per

sommi capi la nuova condizione del

concilio in Bologna ^). Fu poscia

Vescovo diMinori, nelregnodiNapoli,

ed il 3 guigno 1552 Giulio II, clie

era stato suo discepolo, lo nomino
Arcivescovo di Conza. Delle quaran-

tanove opere che egh diede aUe stampe
la meno nota e la prima, intitolata:

La sconfida di Monte Aperto, che fu

impressa a Siena il 28 aprile 1502,

allorche Tautore era ancora studente, in eta di soh 15 atmi. Quesfoperetta

giovanile del Pohti sfuggi ai PP. Quetif ed Echard e ad altri biografi per la

somma rarita delledizione. Fu indicata dal P. Niceron -), che la disse im-

pressa nel 1506, mentre la prima, ed unica, edizione itahana e del 1502 ^).

^) V. C.\RCERERi, II conciUo di Trcnto (Bologna, 1910, p. 183).

^) Mcmoires pour servir d 1'hist. dcs hommes illustres (Paris, 1736, T. XXXIV, p. 369).

') Una traduzione latina, secondo il Niceron, fu impressa nel 1506.
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Lo Schweizer ^) dedica solo poche Hnee alla prima operetta del Politi;

poiche egli si propose di studiare principahiiente il teologo. Ora, poiche ebbi

la fortuna di trovarne un esemplare presso la Bibhoteca Universitaria di

Bologna, che e il terzo finora conosciuto -), mi sembra opportuno darne

notizia agh studiosi.

La sconfida di Monie Aperto e contenuta in un volumetto in 4**

(mm 220x145), di 54 carte n. n., in carattere romano, con segn. a ii—g iii,

ciascuna pagina ha 36 hnee. La prima pagina e tutta occupata da una silo-

grafia rappresentante sena vetvs. In alto una mezza figura di Maria Vergine

in atto di proteggere la citta colla invocazione: salva kos / ne pereamvs.

Sopra questa silografia e il titolo: la sconficta di monte aperto. In fine:

Impresso neU^alma citta di Siena per Sj^^mone di / Nicholo cartolaio Nel anno,

M. CCCCCII. A di / XXVIII di Aprile. A car i verso leggesi la dedica

intitolata: lanzilotto politi al magni/fico pandolfo petrucci s.

A car 2 recto: prohemio della sconficta / di monte aperto compo / sta da

LANZILOCTO Po/lITI SENESE.

II proemio termina con una prima canzone che incomincia:

Chiamavo amor quando talor ardevo

De'miei stanchi sospir sparger le carte;

Ond'io le pene mie lenisse in parte,

Che in cori extran mover pieta volevo,

Et nuha al tutto senza lui facevo.

La narrazione del Pohti diversifica interamente da La hattaglia di Mont'
Aperto pubbhcata nel Propugnatore (Voh VI, P. I, p. 27 e segg.) dalVAb.

dott. Antonio Ceruti conforme a un codice deh^Ambrosiana, come pure e

tutt'altra cosa dahe descrizioni di Domenico Aldobrandini e di Giovanni di

Francesco \^entura inserite neha Miscellanea storica Sanese dal Porri

(Siena, 1844).

Tutte coteste scritture sono in prosa, nientre quella del Pohti e mista di

prosa e di versi (canzoni e sonetti) e divisa in tre hbri, ciascuno dei

quah dopo il proemio ha una canzone. II primo e il secondo hbro .si com-
pongono di undici capitoh, il terzo di cinque.

Nel proemio deh^opera Tautore dice che neUa sua historia non sono
mescolale vanissime fahule, non fictioni, mendacii, e che narrera rozzamente e

senza nuove fictioni, non con alcuno liscio sforzamento.

Dopo avere nel primo capitolo accennate le cause della guerra, continua
raccontando che il popolo fiorentino raccolse ed ordino un grande esercito com-
posto di loro amici e sudditi, coe di Lucchesi, Pistoiesi, Orvietani, Aretini e

Pratesi, con molti pure di San Geminiano e di Cohe Val d'Elsa. )>Eravi oltra

questi Aldrobrandino, conte Duliano et Pepo Minella da Campiglia et molti

cavalieri di Lombardia.<( II conte Duliano deve essere il Conte Giordano
d'Anglano inviato a Siena da Manfredi re di Sicilia; Aldohradino e Aldobran-
dino Rosso da Pitighano; Pepo Minella da Campigtia e molto probabilmente

^) Ambrosius Catharinus Politus (Miinster, 1910, p. 9 e 287).
^) Lo Scliweizer ne conobbe due esemplari, uno presso la Biblioteca Vaticana, forse pro-

veniente dalla Barberiniana, Taltro presso la Biblioteca Comunale di Siena.
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Pepo Visconti da Canipiglia fuoruscito. Anche questi errori di nonii giovano
tuttavia per conoscere a quali fonti storiche ricorse il PoHti; poiche Pepo
Minella da Campiglia e ricordato pure nella narrazione di Niccolo di Giovanni
di Francesco Ventura ^). Continua poscia il Pohti narrando le conquiste fatte

dai Fiorentini, che occuparono con poca resistenza Val di Strove in Val
d'Elsa, Monzano, Suvera (ch'egli chiama Suvara), Monte Arrenti, la Castellina,

Sovicille o Suicille ed altre terre, finche si fermarono a Vico, ed avvicinatisi

a Porta Camollia, edificarono presso il monastero di S. Petronilla un'alta

torre, sulla quale piantarono un olivo in segno di prossima futura vittoria.

Poi soggiunge questi versi:

Ma inanzi che tu habbia

Bevuto, hor nota bene,

Molte cose interviene

Fra'1 calice e le tue supreme labbia.

Volendo con cio alludere alla instabihta della fortuna.

Dopo questa prima vittoria i Fiorentini assalirono i duecento cavalieri

tedeschi inviati da re Manfredi, e li costrinsero a ritornare in Siena. Allora i

Senesi si rivolsero nuovamente per aiuto a re Manfredi, dal quale ottenero

altri ottocento cavalieri tedeschi per tentare di ricuperare i luoghi perduti.

Si awicinarono pertanto a Montemassi; ma avendo saputo che Siena era

minacciata dai Fiorentini, vi si ritirarono nuovamente in numero di circa

2000 cavalieri:

Perche con tal prudentia

Di quel buon savio, Roma
Evito Teminente e rea sententia.

Seguita quindi il Politi narrando il fatto dei frati inviati dai fuorusciti per

trarre in inganno i Fiorentini, affermato dagli storici di Firenze, negato da
quelli di Siena. II Politi lo biasima acerbamente, scaghandosi contro i

ministri di Dio, che, quasi nuovi Giuda, lo tradiscono, e conclude con
questi versi:

O dunque impii et rebelli

Dalla chiesa di Dio,

Le man vi avessi awolte entro i capelli.

Nel capitolo che segue si riferisce rambascieria dei Fiorentini ai Senesi, e

la risposta ricevutane. Dopo di che la battaglia ricomincio piu fiera che mai.

II Politi sembra prestar fede allo stratagemma narrato dai cronisti fioren-

tini; ma negato dal Paoh ^), che Farinata degh Uberti, d'accordo col comune
di Siena e coi fuorusciti Ghibellini, mandasse contro il campo nemico le squadre

tedesche bene avvinazzate, coirintendimento di perderle. Riferisce quindi le

preghiere ed invocazioni alla Vergine nel Duomo di Siena del sindaco Bona-
guida Lucari, riassumendole poi in un sonetto, che incomincia:

^) V. MUcell. storica Sanese pubbL da G. Porri (Siena, 1844, P- 34)-
^) La hattaglia di Montaperti (Siena, 1869, p. 25).
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Questa che inanzi airaltre e in cielo accolta

Dal padre eterno, e che i prieghi mortah.

Non riguardando a'nostri excessi e mah,
Tanto benigna e gratiosa ascolta; clc.

Allorazione di messer Bonaguida segue quella del Vescovo, consigliando il

perdono delle offese, la concordia e la pace.

II secondo Hbro incomincia narrando deiresercito senese che mosso contro i

Fiorentini il 3 di settembre, diviso in tre schiere, la prima guidata del conte

Giordano d'Anglano, la seconda da Arrigo d'Astinbergo e la terza da messer
Gualtieri. Di tutte le genti senesi era capitano generale Aldobrandino di

Santa Fiore. La mattina del 3 settembre le brigate senesi s'avviarono lungo

il Bozzone, e si collocarono a pie' di Monteropoli, rimpetto al campo dei

Fiorentini. Precedevano ottocento tedeschi con quattrocento degh altri, dopo
i quah seguiva il Gonfaloniere di S. Martino. Come la maggior parte dei

cronisti senesi, anche il Pohti accenna lo sbigottimento del nemico, dicendo

che i Fiorentini erano pentiti "della dura e difficihssima impresa e dispe-

ravano della vittoria,,. Soggiunge anzi che un capitano fiorentino, atterrito da
una infausta visione a\-uta, consighava la ritirata. Ma prevalse ropinione di

queUi che volevano subito affrontare il nemico; se non che accostandosi Tora

della cena (soggiunge il Pohti) ,,i Tedeschi ed altri soldati non volevano restare di-

giuni. Fu per questa cagione apparecchiato uno splendidissimo et magnifico convito

di real pompa exhomato, dove furno abundanti et solemni vini, varie morbide
et dehcatissime vi\"ande da far vergogna, non dico da compararsi, a quelle che per

ambrosia et .nectare neha mente sua imagini." II conte Giordano esortava e

confortava i suoi tedeschi aha prossima battagha; ma non era necessario alcun

incoraggiamento
; poiche tutti erano impazienti di venire alle mani.

Messer Gualtieri d'Astimbergo vohe per primo slanciarsi contro la schiera

dei lyucchesi: dietro di lui si precipitarono il conte Giordano, Aldobrandino e gh
altri capitani con grande impeto, gridando: alla morte\ alla mortel II siniscalco

del conte Giordano conte d'Arras, che fino ahora era stato in disparte colle

sue genti, in un momento si fece innanzi e coha lancia trafisse il capitano
generale de' Fiorentini, decidendo cosi della vittoria.

Furono fatti (secondo il Pohti) dai Senesi circa 14 000 prigionieri, e ne
morirono circa "10000, soggiungendo : «Non harei havuto ardire dirlo se non
si trovasse in Siena, fra Taltre rehquie de' Fiorentini. uno hbro che singu-

larmente di tutti gh nomini che nello exercito intromissero fa mentione.»
Con cio il Pohti sembra accennare al Ijihro di Monlaperti pubbhcato dal

prof. Cesare Paoh nel 1889 ^). Negli ultimi capitoh. accennando al bottino fatto

dai Senesi in questa battagha, il Pohti ricorda che conservavansi ancora al

suo tempo «in perpetua commemoratione, oltre mine e mille altre cose de'Fio-

rentini, una campana chiamata Martinetta; servasi el pohto e candidissimo

stendardo nostro facto in simihtudine et reverentia di queha nostra advocata
Regina e protettrice, il quale fu concesso al gonfaloniere di CamoUia, come
quello che piu valentemente opero nella battagha,

«che fece TArbia colorata in rosso.»

') Nei Documenti di storia italiana. Tomo IX.



I.a sconfitta di Montaperti di Lancilotto 1'nliti 6q

L'ordine con cui il Politi prosegue a narrare del ritorno dell' esercito

trionfante in Siena e presso a poco lo stesso che leggesi nel \'entura (]). yq—8i),

e che fu riferito anche dal PaoU (p. 61).

Prima della canzone terza ed ultima vi e un accenno e un elogio al

maestro del Politi, cioe a Bartolomeo vSozzini, o v^occini, nelle parole seguenti:

«lo, lassando molti nostri antiqui nella aniba mihtia peritissimi e deser-

tissimi, potrei di quel fluentissimo fiume di leggi narrare, lunie fulgido et

splendore itahco Bartholomeo Sozzini, con el quale temo ancora conferire el

subtihssimo et probatissimo Papiniano.»

Concludendo diro che la narrazione del Pohti non e priva di pregio storico,

ma come opera letteraria risente dei difetti proprii dell' eta giovanile, e deve
considerarsi solo come un saggio umanistico, che non ebbe altro seguito

;

poiche Tautore .si dedico ])oi esclusivamente a studi teologici e giuridici, nei

quah ottenne molta lode.
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Farben im Buchschmuck '\

Von

VicTOR GoLDSCHMiDT (Heidelberg).

Weim wir die bunteii Bilder im Schmuck der Biicher an uns voriiberziehen

lassen, so erscheint uns nichts mannigfaltiger und willkiirhcher als die Wahl

und Anordnung dieser Farben. Seitdem es Biicher gibt, hat man Farben darin.

Die hieroglyphischen und hieratischen Totenbiicher im alten Agypten waren reich

an Farben. Sie sind wohl die riltesten uns erhaltenen Schriftwerke, die wir Biicher

nennen mochten. Sie hatten ja nicht die Gestalt unserer Biicher, sie waren nicht

gefaltet oder aus einzelnen Blattern zusammengesetzt. wie unsere Biicher. Sie

bildeten einen langen Streifen, den man zusannnenrollte. Auch bei den Romern

war es so. und sie nannten ein solches Buch volumen (von volvere = rollen), ein

Rolhverk. Daher kommt heute noch das franzosische und enghsche volume.

Das japanische Wort: Makimono --=- Rollsache, fiir gerollte Bilder und Texte,

sagt worthch das gleiche.

Auch die Vorlaufer dieser iiltesten Biicher, die Aufzeichnungen auf Holz und

Stein der Hauser und Felsen, auf den Indianerzelteu und den Korpern der Natur-

volker, sind ahe reich an Farben.

Die lyust an den Farben in den Biichern hat niit der Zeit nicht zugenonnnen,

im Gegenteil, sie hat abgenommen. Heute ist uns der Inhalt eines Buches

wichtiger als seine Schonheit und aui3erhche Merkwiirdigkeit, und wenn wir heute

durch eine groBe Bibliothek gehen und die Biicher aufschlagen, miissen wir suchen,

bis wir einmal auf ein Buch mit Farben stoi3en. Nur da, wo die Freude an der

Farbe ungehemmt ihr Recht sucht, bei unseren Kindern, sind die Biicher farbig.

Je jiinger das Kind ist, desto farbiger mui3 das Buch sein. Damit ein schwarzes

Buch oder ein Buch ohne Bilder dem Kind gefallt, nmB das Kind schon 12 Jahre

alt sein; dann vergii3t es iiber den gierig eingesaugten Geschichten von R o b i n s o n

und L e d e r s t r u m p f die Bilder und malt sich sie in der Phantasie aus, aber

gern mochte es doch, wenigstens auf ein paar Bildern, sehen, wie C h 1 n g a c h -

g o o k ausgesehen hat und sein herrhcher Sohn U n k a s ,
wie er den Tomahawk

schwingt und die erbeuteten Skalpe davontragt. In Farben natiirhch.

Wie es mit dem Einzehien geht, so geht es mit der Gesamtheit, mit ganzen

Generationen und ganzen Volkern. WoUen wir farbige Biicher sehen, so miissen

wir zuriick in das 15. Jahrhundert, in die Zeit, wo Gutenberg die groBe

Reform in das Buchwesen gebracht hat, und noch weitcr zuriick bis zu Karl

1) In der vorliegendeti Schriit ist inanches aus deni Buch des Verfassers otlber Farben

in der Kunst* wortlich abgedruckt. Das geschah, weil es der Zusammenhang erforderte und

ich nicht andere Worte fand, um das Gesagte besser darzulegen.
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dem GroBen und Xotker von vSt. Gallen, ins 8. Jahrhundert. Oder wir miissen

zu den Kulturen des sonnigen Ostens und vSiidens, zu den Bildern und Buchern

von China und Japan, Indien, Persien und Mexiko. Da lacht uns eine Farben-

pracht entgegen, wie in unseren Kinderbiichern vom Rotkappchen utid Schnee-

wittchen, vom vStruwwelpeter und Konig Nui3knacker.

In bunter Menge finden sich in den Biichern die Farben: Rot und Gelb, Griin

und Blaa, Grau und Braun neben vSchwarz und WeiB. Es sieht aus, als sei nichts

willkiirhcher als die Wahl dieser Farben, solange der Maler die Farben alle hat.

Die hat er aber seit den iiltesten Zeiten gehabt. Es steht dem Maler und Schreiber

ja frei, den Rock oder die Miitze im Bild blau oder rot zu machen. Nur Wiesen

und Biiume sollten griin sein und die Farbe der Haare bei Mensch und Tier braun

oder grau. Aber auch an diese Beschrankungen hat sich die Buchmalerei nicht

gehalten. Da finden wir einen Christus mit griinem Bart, eine Katze mit griinem

Fell und einen Raben rot und griin getupft. Auch unsere Reklamekunst macht
unbedenkhch ein blaues Pferd und einen knallgelben Hinnnel. Der Maler laBt,

wenn es ihni gefallt, .seiner Farbenfreudigkeit die Ziigel schieBen, und die Besitzer

der Bilder und Biicher freuen sich mit dem Maler an der ganzen leuchtenden

Mannigfaltigkeit. Bisher glaubte man, der Maler diirfe die Farben wahlen wie

er wolle. Er hat ja die Farbentopfe vor sich stehen und kann mit seineni Pinsel

hineinfahren, in welchen Topf er will. Er ware emport, im Gefiihl seiner Freiheit

des vSchaffens verletzt, wenn man ihni sagte, er diirfe nicht wie er wolle. Und
doch ist er nicht so frei, wie er meint. Es gibt hohere Gewalten, denen er sich,

unbewuBt, aber unweigerhch, fiigt. Das sind die Naturgesetze. Die

Kiinstler und Kunsthistoriker wehren sich gegen solchen Zwang mit Worten,

aber nicht mit Taten. Es niitzt sie nichts. Die Naturgesetze sind starker als

sie. Die Kugel rollt nicht den Berg hinauf. Wir konnen mit den Ohren nicht sehen

und mit den Augen nicht horen. Die Einrichtung des Ohres bestimmt d'ie Tone
in der Musik und die Einrichtung des Auges die Farben in der Kunst. Ware unser

Auge anders eingeiichtet, so hatten wir andere Farben oder gar keine. In den
P^arben der Natur uud Kunst, in ihrer Wahl und Anordnung spiegelt sich die

Einiichtung un.seres Auges ab. Tn diesem vSpiegel sehen wir, wie das Auge ein-

gerichtet ist und funktioniert. "So werden die Farben in Natur und Kunst Gegen-

stand naturwi.ssenschafthchen Studiums. Dem Naturforscher faht die Aufgabe
zu, die herrschenden Gesetze zu finden. Der Kiinstler hefert ihm das Material,

aber er wird die Gesetze nicht finden, wenn er nicht selber Naturforscher ist.

Nun kommt noch ein anderes hinzu. Die Farben in der Kunst sind ausgewahlt

und zum Bild zusammengestellt, uni uns eine Freude zu machen, einen GenuB
zu bieten. Wiire mit dem P^arbwerk kein GenuB ^'erbunden, so gabe es keine

Farben in der Kunst. GenuBbringende Zusammenstelhmgen von Farben nennen

wir harmonisch. \Vas a])er ist harmonisch ?

Wir definieren : Ilannonisch nennen wir eine Gru})i)ierung oder Ghederung, die

un.ser Geist, als seinem We-sen und den Sinnen angepaBt, dem Geniiit wohltuend,

aus derWelt der Erscheinungen auswahlt, oder, die AuBenwelt \'erandernd, schafft^).

Die Farben in der Kunst .sollen harmoniscli .sein, damit sie uns crfrcuen. Die

Gesetze der Farben in der Kunst sind daher Gcsetze der Harmonic. Ihnen kanu

*) Goldschmidt, i'ber Harmouie uiid Komplikatiou • Berliu iqoi. v*^. III.
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der Maler sich nicht entziehen, wenn er genuCbringend wirken soll. Das, was
dem Auge GenuB bringt, nennen wir das Schone. Kin in den Farben schones
Bild folgt dalier den Gesetzen der Harnionic. Deni Maler unbewul3t, aber sicher.

Die Gesetze der Harmonie sind aber Naturgesetze. vSie lassen sich in Worten
ausdriicken, in den Hauptziigen in MaB und Zahl.

Harmonisch ist, wie oben gesagt, eine Gruppierung oder Ghederung, die deshalb

dem Geniiit wohltut, weil sie den Sinnen angepalBt ist. Danach ist das Harmonische
von der Einrichtung unserer Sinnesorgane abhangig. Somit sind die Gesetze

der Farben in der Kunst zugleich Gesetze der Einrichtung des menschhchen
Auges. Damit ist fiir die Forschung der Weg vorgezeichnet. Wir studieren die

Farben in der Kunst und schhel3en auf die Einrichtung des Auges. Wir studieren

umgekehrt (physiologisch) die Einrichtung des Auges und schheBen auf die Farben
in der Kunst. Beides ist Naturwis.senschaft.

Nun fand sich ein hochst wunder\-olles, einfaches Gesetz, das die reinen Farben
und ihre Harmonie beherrscht, also auch die Einrichtung des Auges. Wir nennen

es das Gcsctz dcr Komplikaiion. Dasselbe ist zugleich ein Entwickhmgsgcsctz,

denn es zeigt, wie der Farbensinn und die Farbenanwendung sicli vom Einfachen

zum Komplizierten entwickelt hat, wie die Farben in der Kunst heute sind, wie

sie auf einer friiheren Stufe der Entwicklung waren und wie sie sein werden.

Dieses merkwiirdige Gesetz hat sich zuerst in der Kristallographie^)
gefmiden. Dort erklart es die Entwicklung der ganzen Mannigfaltigkeit der

Formen, die die Kristalle annehmen, deren Reichtum nur wenigen bekannt ist,

aus einfachen Grundformen. Es ist da so sicher bestatigt, daf3 da, wo es nicht

zuzutreffen scheint, die Beobachtung falsch, oder das Gesetz durch gleichzeitig

wirkende andere Gesetze verschleiert ist.

Dann fand sich das gleiche Gesetz in der M u s i k. Dort hat es die Moglich-

keit geboten, Musikstiicke zu analysieren und synthetisch aufzubauen und neben

der H a r m o n i k eine rationelle M e 1 o d i k zu schaffen. \'on den Resultaten

ist erst wenig publiziert, eine ausfiihrliche Darlegung ist im Druck.

Aus dem gleichen Gesetz ergab sich eine Farhcnlchrc, die uns hier zunachst

interessiert. Eine etwas ausfiihrlichere Darlegung wurde vom \>rfasser in einem

Buch iiber ,,Farben in der Kunst" gegeben und durch eine groi3ere Zahl \"on

Bildem illustriert. Dort findet sich ein kleines Kapitel iiber Buchmalerei der

Reformationszeit (S. 33—35) und iiber japanische P^arbenholzschnitte (S. 30—42),

iiber Farben der Kinderbiicher (S. 44—47), iiber Farben der vSi^ielkarten (vS. 50—35)

und iiber Bauernkalender (S. 82

—

^^).

Auch in anderen Gebieten bewiihrt sich dieses merkwiirdige Gesetz. Es

gibt den P^rauenhofer-Linien im vSpektrum ihren Ort -) und den Planeten ^) und

Planetoiden *) im Weltraum ihren Abstand \-on der Sonne. F^s regelt unsere

Zahlensysteme ^) und die Abmessungen in unserer Omamentik *). I'ber letztere

') Zeitschrift flir Krystallographie. 1897. Bd. 28, S. i—35 und 414— 451.

*) Harmoiiie und Komplikatiou. Berlin 1901. vS. 74. Parbeii in der Kmist. Heidel-

berg 1919. S. 211—216.

') tJber Harmonie im Weltraum. Ann. Xat. Phil. 1906. Bd. 3. vS. 31— 110.

*) Harmonie im Reich der Planetoiden. Ann. Nat. Phil. 191 2. Bd. 11. S. 383—392.

^) Harmonie und KompHkation. Berlin 1 901. S. 121.

') Ebenda S. 120.
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siiid bisher nur kurze Audeutungen publiziert. Eine ausfiihrlichere Darlegung

soll folgen.

In einer Schrift ,,Uber Harmonie und Komphkation" (Berhn 1901 bei Springer)

hat der Verfasser die allgemeinen Prinzipien und die Beziehungen zur Physiologie,

Psychologie und Naturphilosophie dargelegt. Ich wiU auf das KompUkations-

gesetz und seine Ableitung hier nicht eingehen, mochte nur einiges hervorheben,

was zum Verstandnis der Farben im Buchschmuck wesenthch ist.

Als Schmuck der Biicher werden vorzugsweise die r e i n e n Farben angewendet.

Mischfarben haben sich nicht bewahrt. Wir haben es also hier zunachst mit den
reinen Farben zu tun, das sind die Spektralfarben

:

Braun, Rosa, Rot, Gelb, Griin, Blau, Grau.

Nur diese haben in der Sprache der Volker Namen erhalten und zu Begriffen

gefiihrt ; wir nennen sie deshalb auch Begriffsfarben. Die Technik hat

noch viele Farbennamen erfunden und manche davon haben sich im Sprach-

gebrauch festgesetzt, sie erscheinen aber immer nur als Varianten der sieben

Begriffsfarben, das driickt sich im Namen aus. Da haben wir:

Orange = Orangegelb, Indigo = Indigoblau, Violett = Veilchenblau, Sepia = Sepiabraun, u. a.

Dazu kommen:
Schwarz und WeiB.

Schwarz ist: Fehlen von lyicht. WeiJ3 ist Licht, das nicht in Farben differenziert

ist. vSchwarz und WeiB gehen in der Farbenkunst ihren eigenen Weg. Bei den
Biichern sind sie das Fundamentale, zu dem die bunten Farben ausnahmsweise
als Schmuck hinzutreten. \'on diesem Schmuck mit bunten Farben soU hier die

Rede sein.

Grundfarhen (Grenzfarben) und Leuchtfarben (Mittelfarben). Die reinen Farben
teilen sich in zwei Arten:

1. Grundfarben (Grenzfarben): Braun und Grau.

2. lyeuchtfarben (Mittelfarben) : Rosa, Rot, Gelb, Griin, Blau.

Beide Arten spielen eine wesentHch verschiedene Rolle in der Farbenkunst.

Auf Grund des Komphkationsgesetzes komien wir folgendes aussagen:

1. Jede reine Farbe hat ihre sogenannte harmonische Zahl Diese har-

monischen Zahlen bezeichnen wir mit p. Wir haben:

Braun, Rosa, Rot, Gelb, Griin, Blau, Grau

p - o Y^ ^2 I 2 3 oc

2. Die harmonischen Zahlen sind den Farben nicht willkiirhch-

zugeteilt. Sie berechnen sich vielmehr fiir jede Farbe streng aus der Wellenlange

des Lichts, das gerade diesen Farbeneindruck herv-orbringt. Wie die Berechnung
geschieht, wurde in der vSchrift ,,Harmonie und Komphkation" 1901 S. y^ i-

dargelegt, ebenso in dem Buch ,,1'arben in der Kunst" 1919, S. 104 f. Hier moge
die Feststellung geniigen, daB jede reine Farbe ihre harmonische Zahl hat, dic

den Ort der Farbe im vSpektrum fixiert.

3. Die h a r m o n i s c h e Z a h 1 bestimmt die Farlje, welchen Nameii niau

ihr auch geben mag. Ja, sogar fiir Farbenbhnde. Nur r e i n e Farben haben har-

inonische Zahlen.
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4. Die h a r m o n i s c h e Zahl ist untrennbar niit der Farbe verbunden.

Es ist gleichgiiltig, ob ich sage: Rot oder 1/2- Blau oder 3. Uiisere l'arbengesetze

sprechen sich in den hannonischen Zahlen aus. Die Bezeichnung der Farben
durch die harmonische Zahl hat den Vorzug der Kindeutigkeit und Scharfe. Sie

gilt fiir alle Sprachen, fiir alle Volker und fiir alle Zeiten, unabhangig von dem
Namen, den man der Farbe gibt. Der Begriff Gelb mag schwanken, es laI3t sich

iiber ihn streiten. Der Begriff p = i ist eindeutig. Nur e i n e Farbe kommt
ihm zu, die Farbe der Natronhnie im Spektrum.

5. Farbcnlehre. Auf den durch die harmonischen Zahlen (p) definierten Farben
laBt sich eine Farbenlehre auf1)auen, eine Lehre vom Wesen und der Harmonie
der Farben. Dadurch wird die Farbenlehre unabhangig von der vSprache und
von den, durch den Sprachgebrauch unscharf abgegrenzten und im lyaufe der

Zeit in ihrer Bedeutung schwankenden Farbnamen.

6. Aiisdehniing. Jede reine Farbe ist durch ihre harmonische Zahl scharf

bestimmt. Das menschhche Auge aber, als ein weiches Organ, gibt der Farbe

einen grdBeren Spielraum. Der mittlere Ort dieses Gebietes ist durch die har-

monische Zahl festgelegt. Entsprechend hat der B e g r i f f mit der zugehorigen

A n s c h a u u n g eine bestimmte Ausdehnung. p = i ist immer Gelb und zwar

Goldgelb. Das physiologische und begriffhche Gelb aber hat einen Spielraum

in der Umgebung von p = i • Alle menschhchen Begriffe haben einen gewissen

Spielraum. Will man sie streng fa.ssen, so bezeichnet man sie durch ihren mittleren

Ort.

7. Die h a r m o n i s c h e n Z a h 1 e n der reinen Farben sind rationale Zahlen,

d. h. g a n z e Z a h 1 e n oder B r ti c h e aus ganzen Zahlen, und zwar sind es

die einfachen Zahlen: 0,1, 2, 3

und ihre Reziproken: cc, i, \-y, ^-j.

Das ist eine merkwiirdige Tatsache.

8. Reziproke Zahlen. Jede Zahl driickt ein Verhaltnis aus. Es ist:

3 : I = Vi = 3-

Die Reziproke gibt das umgekehrte, aber gleiche Verhaltnis. Es ist:

1:3= %
!/;{ nennen wir die Reziproke von 3. 00 =^/0 ist die Reziproke von — °/i-

9. Die reziproken Zahlen unserer Reihe

o, 1/3, Yi' U ^> 3, cc

ordnen sich symmetrisch zu beiden Seiten der Mittelzahl i. Die Zahl i ist sich

selbst reziprok, denn es ist:

i
:

I =Vi =!•

Das gibt ihr eineri Vorzug. Wir nennen sie Dominanie. Die Dominante unter den

Farben ist G e 1 b und zwar G o 1 d g e 1 b (p — i).

10. Die harmonischen Tone zwischen Grundton und Oktav haben

die gleichen harmonischen Zahlen wue die reinen P^^arben. Fiir die Tone ist:

P =0. /4> V2' I. 2. 3, oc

z. B. c, e, f, g, a, b, c.

Es besteht eine weitgehende Analogie zwischen den (harmonisch und melodisch)

reinen Tonen und den reinen Farben. Die Analogie driickt sich in der Gleichheft
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der Zahleii aus. Wegen der Analogie lassen sich die Begriffe und Namen (z,u-

sammen niit den Zahlen) aus eineni Gebiet in das andere iibertragen. Grundton

und Oktav entsprechen den Grundfarben (Grenzfarben) Braun und Grau. Gelb = i

entspricht der Quint (Dominante). Rot — Y^ der Ouart, Griin =2 der Sext,

Rosa = 3 3 der Terz und Blau = 3 der kleinen vSeptim. In der Reihe der har-

monischen Tone unterscheiden wir:

^ ,
Mitteltone „, ,Grundton /^f 1 i- 1 n^- . Oktav

(Melodische ione)

c. . ,efgab...5
O . . . 1;3 1/^ I 2 3 . . . 00

_ I

Tonica Dominante Tonica

In der Reihe der reinen P"arben unterscheiden wir:

Grundfarbe ,^ 1 ^r i, x Grundfarbe
(Leuchtfarben)

Grau Rosa Rot Gelb Griin Blau Grau
o I3 Vi I 2 3 00

Grenzfarbe Dominante Grenzfarbe

11. Alle reinen Farben bilden zusammen eine Oktav. Bei den Farben sind die

Endknoten (o . co) festgelegt. Bei den Tonen dagegen wechselt der Grundton.

Es gibt da behebig viele Oktaven. \"on jeder Wellenlange aus lalBt sich eine Oktav
bilden. Das Gebiet des Sichtbaren (1'arben) umfaBt nur e i n e Oktav.

Das Gebiet des Horbaren (Musik) dagegen umfaBt viele Oktaven. Das ist ein

Vorzug der Musik. Dagegen hat die Kunst der Farben den Vorzug, daB sie sich

in zwei Dimensionen bewegt (in der Flache), die Tonkunst dagegen uur in einer

Dimension (der Zeit).

Rangordmmg mid Eniwicklmig.

12. Rangordmmg. Die Farben sind nicht gleich an Wichtigkeit. Man kann
ihnen nach ihrer Wichtigkeit einen Rang zumessen, Je einfacher die Zahl, desto

wichtiger ist die Farbe, desto hoher ihr Rang. Den hochsten Rang haben (die

wichtigsten sind) die G r u n d f a r b e n (Braun und Grau) mit p =0 . 00. Unter
den L e u c h t f a r b e n ist dem Rang nach die wichtigste, haufigste, eindrucks-

vollste, hchtstarkste

:

Gelb (Goldgelb) mit der liarmonischen Zahl p =1; dann folgen:

Rot (Feuerrot) ,, ,, ,, ,, p -^ 1.,; dann
Griin (Grasgriin) ,, ,, ,, ,, p =2;
Rosa (Blutrot)

,, ,, ,. ,,^=13; endHch
Blau (Himmelblau) ,, ,, ,, ,, p =3.

Die historische Entwicklung des Farbensinns IfiBt folgende Stufen erkennen:

Vorzeii : Stufe 0: Dunkelbraun .... Hell .... Dunkelgrau

p= o ao

Urzeii : Stufe i: Braun Rotgelb. . . . Grau
p= o I.... cx)



Farben im Buchschmuck 77

Vorbliite

:
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konnen uns an ihr niclit sattsehen. Nichts ist fiir das Auge packender als ein

lodernder Brand in dunkler Nacht. Kein Schmuck ist vvirksanier, als Gokl auf

dunklem Gewand.
Mir personhch am wohltuendsten ist die VorbUite, mit der Kraft des Auf-

strebens, mit der Einfachheit und Harte des Alters. In der Hochbhite sind Kraft

und Reichtum ini Gleichgewicht. Das wird von den meisten als das Hochste

empfunden. Wir nennen einen solchen Zustand des Gleichgewichts den k 1 a s -

s i s c h e n ^). Mit der tjberfeinerung tritt die Kraft gegen den Reichtum zuriick.

Das gibt eine reiche, feinsinnige, zarte, wir konnen sagen, eine weibhche Farben-

kunst. Dann kommen die Stufen des Vcr/alls. Dabei unterscheiden wir folgende

Wege

:

Zerfaserung , Mischfarben, Harmonielosigkeit, Ab-
schwachung, Verarmung, ^''errohung, Ziigellosigkeit.

Zerfaserung. Das ist eine iiber vStufe 4 hinausgehende Differenzierung. Wir
konnen auf Grund des Gesetzes der Komphkation sagen, welche Farben (d. h.

Farben welcher vSchwingungszahl) bei weiterer Differenzierung hinzutreten. Wir
konnen solche Farben ini Spektrum einstellen und durch einen Spalt abgrenzen.

Die Grenze ist aber physiologisch da erreicht. wo die harmonische Knotenbildung

im Aufnahmeorgan (den Zapfchen in der Retina des Auges) den Differenzierungen

in der Natur nicht weiter folgen kann. Praktisch ist die Grenze da, wo das Auge
die Farbe der benachbarten, durch einen Spalt isoherten Streifen im Spektrum
nicht mehr unterscheidet.

Die weitere Differenzierung brachte die Normalreihe

:

P = . . Va V4 Vs V'o V2 Vs V3 V4 I Vs V2 Va 2 V2 3 4 5 . • ^
mit den zugehorigen Sch wingungszahlen und Farben. In dieser Reihe diirfte die

Grenze des Unterscheidbaren schon iiberschritten sein, wenigstens fiir die Mehr-
zahl der Menschen. Besondere Begabung und Ausbildung kann die Grenze hinaus-

schieben.

Mischfarben. LaJBt die Freude an den reinen Farben nach, so treten an deren

Stelle Mischfarben in ahen moghchen Kombinationen und Ubergangen.

Zu weitgehende Differenzierurg, in Verbindung mit den Mischfarben, entspricbt

der Temperierung in der Musik.

Harmonielosigkeit geht zusammen mit den Mischfarben. Nur zwischen reinen

Farben gibt es einfache Harmonien und wirkt d?iS Unharmonische storend. Bei

den Mischfarben wird das Fehlen der Harmonie weniger storend empfunden.
Wir haben das Analoge in der Musik. In M o z a r t s Opem wird unreines Singen

unangenehmer empfunden als in denen von W a g n e r.

Ahschwdchung der FarhenfrcudigkeU und Verarmung. Mit dem Fortschreiten

der Uberfeinerung schwacht sich die Lust an den Farben ab. Zunachst die Lust
an den starken, reinen Farben : Goldgelb, Feuerrot, Grasgriin,
in Bildern, Kleideru und Dekorationen. Ks bleiben endhch aul3er S c h w a r z

und W e i B nur B r a u n und V i o 1 g r a u. Dabei schiichtern ein wenig Rosen-
rot und Himmelblau (seltener ein zartes Griin) in den Ballklcidern der jungen
Madchen. Die schreienden Farben gehen als barbarisch. Man nui/3te in den

^) Uber Klassik und Hochbliite vgl. Farben in der Kuii.st 191 9 Seite 90.
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Orient geheii oder auf eine Bauernhoclizeit mit alten Volkstrachten, um starke,

reine Farben zu sehen.

Eine solche Zeit der Abschwachung hegt hinter uns. Die Farbenfreudigkeit
erreichte ihren Tiefstand in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts, Heute zeigt

sich wieder Lust an starken, reinen Farben. Die vS e z e s s i o n in der Malerei
hat sich in farbenkraftigen Bildern Luft gemacht ; che R e k 1 a m e hat den Reiz
der Farbenpracht in ihren Dienst genonnnen, und sie erreicht das Hochste in

breiten Flachen nnt reinen Farben. G o 1 d g e 1 b , F e u e r r o t und G r a s -

g r ii n drangen sich wieder vor imd zeigen ihre Macht auf Auge und Gemiit.
Die frische Jugend, die sich heute, freier als zuvor, im Sport ergeht, laCt der
durch Uberfeinerung abgeschwachten lyust an den I.euchtfarben wieder freien Lauf.

Verrohung imcl Ziigellosigkeit in den Farben ist oft der Begleiter von kulturellem
Verfall. Sie zeigt sich bei hochkultivierten Staaten in Schichten, denen die Harten
des Lebens das freudige GenieCen hemmen, aber auch da, wo einer in sich stetig

entwickelten Kultur, sei sie hoch oder niedrig, eine fremde aufgedmngen wird.

So sehen wir eine Verrohung in den P^arben durch das Eindringen europiiischer

Waren und Einfliisse in die hohen Kulturen und Kiinste von China, Japan und
Indien. Aber auch auf die Kulturen und Farben von Neu-Seeland und Alaska
haben die europaischen Kulturen bei ihrem Eindringen verrohend gewirkt.

Ziigellosigkeit ist ein Verdrangen der harmonischen Wahl der Farben durch
gesetzlose Willkiir.

Dekadenz, Nachbliite, Erloschen.

NachblUie. Nachdem die Hochbliite erreicht ist, mit den Farben:

Stufe 3: Braun . . Rosa, Feuerrot, Gelb, Griin, Blau . . Grau,

P= 0..14 y^ I 2 3. .00
ist der erste Schritt der Dekadenz im Sinn der Verarmung ein gesetzmaBiger.

Er zeigt sich erfahrungsgemaB iiberall und bei allen Anwendungen. Er vollzieht

sich folgendermaCen : Es entfallen die leuchtenden Farben Feuerrot und Gras-

griin. Das Gelb tritt zuriick. Rosa (Karmin) und Feuerrot verschmelzen in Be-

griff und Anwendung zu einem Rot, das zwischen p = i(j und p — y^ schwankt,

in dem aber p = Y-^ (Karmin) vorherrscht. Diesen Zustand wollen wir als Stufe

4 bezeichnen und Nachbliite nennen. Wir haben die Reihe:

Stufe 4: Braun . . Rosa-Rot (Gelb) Blau . . Grau

P = o
• • M{ (I) 3 • • ^

Unser heutiger Farbengeschmack steht in groBen Ziigen miter dem Zeichen der

Nachbliite. Wenn wir heute irgend iemand fragen : Welches sind die Haupt-

farben ? so wird er antworten: R o t und B 1 a u. Das war nicht imnier so. Wenn
ein Mann von den Naturvolkern gefragt wird, dessen P^arbengeschmack auf der

Urstufe steht oder auf der Stufe der VorbUite, so wird er eine andere Antwort

geben.

Erloschen. Der nachste Schritt in der Dekadenz durch Verarmung l)ringt

das Erloschen der letzten Leuchtfarben. Es bleibt neben Braun und Grau nur

ein sparhches Gelb. Wir erhalten:

Stufe 5: Braun Gelb Grau

p = o . . (i) . . '-o
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Beispiei Ein augenfalliges Beispiel von Nachbliite und Erloschen haben
wir gerade jetzt in den Farben der Uniformen unserer Soldaten miterlebt. Vor

1914 standen die Unifonnen iiberall auf der Stufe der Nachbliite. Blaue, selten

rote Waffenrocke, rote Aufschlage, gelbe Verzierungen und Abzeichen. Graue

Hosen und Mantel und braunes lycderzeug. Das Griin (dunkelgriin) erschien noch

bei einer besonderen Truppe, den sogenannten Jagern. Sie haben sich traditionell

aus der Leibgarde der Fiirsten entwickelt, aus den Dienern, die ihn zur Jagd
begleiteten. Griin ist die Versteckfarbe des Jagers bei der Jagd im griinen Feld

und Wald.

Mit dem Krieg 1914 verschwanden aus den Uniformen der ganzen Welt mit

einem Male alle lycuchtfarben. Es bheben nur Grau und Braun (Kaki) mit ein

paar gelben Streifchen als Verziemng. Das ist Stufe 5.

Ziir Psijchologic dcr Nachbliite. Das Verdrangen von Feuerrot und Griin durch

Karmin und Blau hat seinen besonderen Grund.

Es fragt sich, warum, wenn man Vereinfachung sucht, man nicht zu den

Farben der Vorbliite zuriickkehrt. Das tut man in der Tat, solange man im Zu-

stand der Hochbliite (Stufe 3) ist. Man wahlt da fiir einfachere Falle die Farben

der Vorbliite (Stufe 2) aus und fiir die einfachsten Falle das Rotgelb der Stufe i.

Ist aber die HochbUite iiberschritten, d. h. entspricht sie den Bediirfnissen und
Wiinschen nicht mehr, so werden Feuerrot und Griin durch ihre beiden aoBeren

Nachbarn, Karmin und Blau, herausgedriickt und scMieBhch auch diese durch

ihre auBeren Nachbani Braun uiid Grau. Das ist ein ProzeC, der sich mit Natur-

notwendigkeit abspielt.

Der psychologische Grund ist das Bediirfnis nach starken Gegensatzen (Kon-

trasten).

Die hochdifferenzierte Harmonie der klassischen Stufe 3 mit ihren vielen,

nahe benachbarten Farben wird als zu komphziert und zu weichhch empfunden.

Man wiinscht Einfacliheit und scharfen Gegensatz.

Am einfachsten erzielt man den erstrebten Kontrast aus der Reihe:

Braun . . Karmin (Feuerrot) Gelb (Griin) Blau . . Grau
o . .

I3 i]^ I (2) 3 . . ac

durch Hinausdrangen der Zwischengheder Yz ^^^^ 2. Dann haben wir den ge-

niigenden Abstand. Um den Kontrast zu verscharfen, wird das Gelb zuriick-

gedrangt, bis auf schwache Reste, und es stehen sich Karmin und Blau in weitem

Abstand scharf gegeniiber. Dabei wird zur Erweiterung der Kluft das Himmelblau
zum Tiefblau (Kornblumenblau) hingedrangt. Wir haben die Reihe der NachbUite.

Braun . . Kamiin . (GeU:)) . Blau . . Grau

p = o . . !(. . (I) . 3 . . oc

RiJckkehr ::urn Anfang. Ist es so weit, so kommt ein neues Monient hinzu.

Das Blau, indem es nach der Grenze hinriickt, iibernimmt aUmahhch die RoUe
der Grenzfarbe. Nun ist das Rot als alleinige Leuchtfarbe iibrig gebheben. Es
macht den gewiinschten Kontrast gegen die Grenzfarbe, indem es der Mitte

zuriickt. Das Rot wird feuriger und amalgamiert sich mit den Resten des Gelb.

In deni MaB iiberninmit das Blau mehr und mehr die Rolle beider Grenzfarben

(o und cxi) zugleich. Wir nahern uns dem Zustand der Stufe i. Jetzt ist alles

zum Beginn eincr neuen Periode eingerichtet.
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Anahgon. In der Musik zeigt sidi <ler gleiche Prozeli. Wir begegnen auch dort einer

\'orbUite mit tlen Tonen luul harmonischen Zahlen:

Vorblute : p - o . . f^ • i • - • • CC
c . . f . g . a . . c

mit deni fUr die melodische Grmidierung vorzugsweise wichtigen Ouart-.Stxt-Akkord c f a.

Er wird nach Uberschreiten der klassischen Hohe verdrangt (hirch den Terz-Ouint-Akkord,
ohne oder mit der kleinen Septim,

Nacfibliite .• P =^ o , % . i . (3) . oc
c . e . g . (b) . c .

Beide vereinigt bilden die klassische Zeit der Diatonik:

Stufe 3: o . .
I3

. U . I . 2 . 3 . . oc
Hochbhite: c . . e . f . g . a . 1) . . c.

Unser herrschender Terz-Ouint-Dreiklang ceg = o % i (c) mit cegb = o '/3 i 3 (c),

der den Ouart-vSext-Akkord verdriingt liat, ist das typische Bild der Nachbliite. \\'ollen

wir zur Hochbliite zuriickkehren (was unserer Miisik gut tiite), so haben wir deni Ouart-
Sext-Akkord cf a o ^2 - seinen Platz wiederzugeben.

Ich wollte mir diesen Hinweis niclit versagen, der liier nicht verstandlich, jedenfalls

unbewiesen erscheint. Br greift noch nicht publizierten Ivrkenntnissen des Verfassers voraus.

Perioden.

tjberall uiid zu allen Zeiteii folgt die Farbenkunst deni gleichen Entwicklungs-

weg. Vom Einfachsten ausgehend, erreicht sie die Hochbliite und verfallt dann
durch Uberfeinerung oder Verrohung. Damit schheBt eine Periode. Das Bild

einer solchen Periode zeigt unsere P^arbentafel (Taf. i). An den \>rfall kann sich

bei dem selben Volk eine neue Periode anreihen. Das Beginnen einer neuen Periode

wollen wir Verjiingung nennen. Sie kann allmahlich geschehen, indeui

das Verrohte sich wieder ordnet oder das Verarmte reicher wird. Dann sprechen

wir von E r h o 1 u n g. Oder es geschieht ein neues primitives Einsetzen, grob

und gewaltig, niit neuer \'orblute, Hochbliite und \^erfall. Wir wollen da von

Neueinsetzen reden.

So schreitet die Farbenkunst, wie andere Kiinste, in Perioden fort. Manches
Volk macht eine Reihe von Perioden durch, manches nur e i n e Periode und
verfallt selbst als Volk oder stirbt aus mit seiner ersten und einzigen Periode.

Manche \^olker, Naturvolker, haben in ihrer Farbenkunst die Hochbliite nicht

erreicbt, manclie finden wir ini Urzustand der ersten Stufe, manche haben die

zweite Stufe, die Vorbliite, erreicht und werden heute in diesem Zustand ange-

troffen, und es verfallt, unter europaischem EinfluC, ihre selbstentwickelte Farben-

kunst mit ihrer ganzen bodenstandigen Kultur.

A n f a n g , K u 1 m i n a t i o n und \^ e r f a 1 1 bildeti zusammen eine

P e r i o d e. Der Aufstieg ist einheithch, der Verfall mit einer Zersphtterung

in vielerlei Wege verbiniden.

Gleichzeitige Perioden in verschiedenen Phasen. Wenn nach der Hochbliite

der Verfall der Farbenkunst eingctreten ist, so kann bei einem kulturell hoch-

stehenden \'olk, wiihrend an einer Stelle der Verfall fortschreitet, an einer anderen

bereits Verjiingung und Erholung einsetzen. Ja, das kann sich an verscliiedenen

Stellen und in verschiedenen Arbeitsgebieten gleichzeitig vollziehen. Die Ent-

wicklung wird dann an jeder einzelnen Stelle ansteigen, kulminieren und absteigen.

Stellen wir jede Periode durch eine Wellenlinie dar, so konnen sich mehrere.

ja viele Wellenlinien kreuzen. In tmseren Kulturstaaten sehen wir heute diesen

6
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Zustand, in dem viele, ja eine Unzahl Perioden gleichzeitig verlaufen, wie die

Wellen des INIeeres, wie die Wellen eines Musikstiicks.

Wollen wir den Farbensinn in seiner Ent\^icklung studieren, wie er sich in

der Farbenkunst auBert, so ist hierzu unsere moderne Koloristik mit ihrer Unzahl

gleichzeitiger Perioden nicht geeignet. Wir haben einfacliere Falle aufzusuchen,

wo wir den \'erlauf einer einzelnen Periode verfolgen konnen. Besonders wichtig

sind hier solche Falle, wo die Farbenkunst auf der ersten oder zweiten Stufe ist,

oder w-o sie die dritte Stufe erreicht hat, ohne nocli zu verfallen. Volker ohne

alle Farbenkunst diirfte es noch in sparlichen Resten geljen (vielleicht die Wedda
auf Ceylon). Urspriinglich standen alle Menschen auf dieser Stufe. Auf dcr ersten

Stufe steht die Farbenkunst ^'ieler Polynesier. Auf der zweiten stehen oder

standen bis vor kurzem, die am hochsten gebildeten Polynesier, viele afrikanische

Stamme und Indianer, bis der europaische FjnfluB die bodenstandige Kultur

zerstorte. Auf der dritten Stufe, der Hochbliite, stehen die farbenprachtigen Bilder

von Japan, China vmd Indien.

Ein \^olk auf Stufe 2 kann fiir A'iele Anwendungen der Farben auf vStufe 1

geblieben sein, hie und da in seinen ^'ollkommensten Produkten Stufe 3 erreicht

haben. Jede der ersten drei Stufen umschlieBt alle niederen zugleich.

Unsere Farhentafel.

Unsere Farbentafel gibt das Bild einer Periode. Aus ihr ist viel zu lernen.

Einiges moge her^^orgehoben werden.

1. Das G e 1 b setzt in Stufe 1 machtig ein und nimmt stetig ab. Es dominiert

noch in der Hochbliite (Stufe 3), nimmt dann weiter ab bis zum Erloschen.

2. Jede Reihe ist in sich symmetrisch. Gelb bildet den Symmetrie-

punkt. lyinks ^•on G e 1 b haben wir die w a r m e n Farben, rechts die k a 1 1 e n.

3. Stufe 5 hat die selben Farben wie Stufe 1. Es brauchen also, um nach dem
Verfall primitiv neu einsetzen zu konnen, keine neuen Farben einzutreten. Das

G e 1 b muB sich nur verstarken. Diese Riickkehr des Endes zum Anfang ist

charakteristisch fiir eine Periode.

4. Die Tafel zeigt Symmetrie nicht nur seitlich, .sondern auch nach der Hohe.

Symmetrielinie, der Hohe nach, ist die Reihe der Hochbliite (Stufe 3).

Stufe 5 ist symmetrisch zu Stufe 1, Stufe 4 zu Stufe 3. Stufe 3, die klassische

Stufe, ist sich selbst symmetrisch, wie die Dominante (Gelb =1) in der har-

monischen Reihe.

5. Die s 3^ m m e t r i s c h e n Reihen haben die gleichen Farben, nacli

Zahl und Eigenart. Nur tritt in Stufe 4 (Nachbliite) Karniin an Stelle von

F e u e r r o t der Stufe '2 (Vorbliite). Das fallt uns nicht auf. In Stufe 3 sind

Rot und Karmin noch nicht gespalten, wobei F e u e r r o t (p — 1 9) dominiert.

In Stufe 4 sind Rot und Karmin wieder zusammengeflossen, wobei K a r m i n

(p = y.^) dominiert. Beide Male haben wir Rot. Dagegen ist Griin durch Blau

verdrangt. Das ist der wcsentliche Unterschied. Wir unterscheiden in einer

Periode einen ansteigenden Ast (Stufe 1 und 2) und einen absteigenden (Stufe 4

und 5) und eine Kulmination (Stufe 3). Von Stufe 3 an geht es abwarts.

7. Im ansteigenden Ast (Stufe 1 und 2) gibt es kein Blau. Das ist

sehr wesentlich. Im a b s t e i g e n d e n Ast (Stufe 4 und 5) gibt es kein Griin

oder doch nur in spiirliclicn Resten.

I
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8. Wir erkeniien in diesem Verdrangen des G r u n durcli B 1 a u ein wicli-

tiges Naturgesetz. Wir nennen es: G e s e t z d e r F a r 1) e n v e r s c h i e b u n g,

Ks hat AhnHchkeit niit deni Gesetz der I^autverschiebung in den vSprachwissen-

schaften.

9. Der a n s t e i g e n d e Ast niuC v o r a u s g e h e n , daniit der a b -

s t e i g e n d e moghch sei, nicht umgekehrt. Zeigt sich B 1 a u , so muB vorher

G r u n da gewesen sein und nicht umgekehrt.

10. Ist nach Uberschreiten der Hohe der \'erfall eingetreten, so kann die

Periode bei Neubelebung vorwarts oder riickwarts durchlaufen werden. Fiir

beide Vorgange finden sich Beispiele in groBer Zahl. Das Durchlaufen riickwarts

kann erst nach einem Durchlaufen vorwarts geschehen. Primar ist es nie.

Brann iind Grau.

Braun und Grau nennen wir die Grundfarbcn oder Grcnzfarben. Grenzfarbe

auf der violetten Seite ist ein blauhches Grau (Violgrau), auf der roten Seite

ein braunliches Dunkel (Purpurbraun). Durch Molgrau einerseits, durch Purpur-

braun andererseits laufen die Farben ins Dunkel hinein. Der Eindruck beider

Grenzfarben ist ahnlich. In dem unbestimmten alten Begriff P u r p u r flieBen

beide zusammen. Beide enden in vSchillers «Purpurner Finsternis».

Die Grenzfarben G r a u und B r a u n sind alte Begriffsfarben, fiir die alle

Kultursprachen Worte haben. Sie spielen die RoUe der Endknoten in der har-

monischen Entwicklung der Farben.

Wenn im Spektrinu bei der Frauenhoferlinie A (p = o) nicht Braun, sondern ein braiui-

liches Rot erscheint und an Stelle des Grau bei der Linie H ein blauliches Violett, so er-

klart sich das dadurch, daB die physiologische Wirkvmg des Rosa (p = \'^) sich iiber den
Ort der ^-Linie hinaus erstreckt, ebenso die Wirkung von Blau (p = 3) iiber H hinaus.

Wenn man von r e i n e n Farben redet, so pflegt man nur an die I, e u c h t -

f a r b e n zu denken, an Rosa, Rot, Gelb, Griin und Blau. Daneben an Schwarz
und Weii3. Man nimmt wohl auch Indigo und Violett hinein. Grau und Braun
dagegen betrachtet man als Mischfarben. Ebenso betrachtet man G r ii n
allgemein als Mischfarbe, weil man es durch Mischen von Gelb und Blau erhalten

kann, und doch ist Griin eine reine Farbe (die Spektralfarbe p =2) und zwar
eine wichtigere Farbe als Blau (p = 3).

BieGrenzfcubcn in der Nalur spielen eine groi3e Rolle. Wir haben sie jedesmal
beim Ubergang von den Farben zum Dunkel, auch vom Dunkel ins Helle. Wir
finden die blaugraue Grenzfarbe im Grau der Schatten, der Wolken. im
Duft des Nebels. Die b r a u n e Grenzfarbe im vergehenden Abendrot und im
verloschenden Feuer. «Der Morgen graut». Grau ist das Alter und grau die

Zeiten der Vergangenheit.

Priifen wir genau, so finden wir,.dai3 in der Natur von allen Farben G ra u

und B r a u n die verbreitetsten sind. Sie sind deshalb die Versteckfarben fiir

Tiere und Menschen. Deshalb sind Grau und Braun die P^arben ini Pelz aller

Saugetiere, die Farbe aller Nachtfalter, sowie der Uniformen der modernen
Armeen, der Kriegsschiffe und all der anderen Marterwcrkzeuge des Krieges.

Da, wo die Farben verblassen und vergehen, bleiben zuletzt die Grenzfarben,
entsprechend ihrer Rangordnung. Erst verschwinden B 1 a u und G r ii n , dann
R o t und G e 1 b , zuletzt bleiben B r a u n und G r a u. «Bei Nacht sind alle
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Katzen grau». Die verblassenden alten Bilder und Mobel werden grau und braun.

Die verdorrenden und vermodernden Bliiten und Blatter ebenso. Erde, vStaub

und Asche.

Morgen iiml Abend. Krwaclit der neue Tag, so setzt sich auf das Grau der

Morgennebel das Friihrot und das goldene »SonnenHcht. Dann kommen Griin

und Blau und damit die ganze Symphonie der Farben. Am Abend gehen die

Farben in umgekehrter Ordnung zur Ruhe. Erst verschwinden Blau und Griin.

Am Himniel erscheint noch das Abendrot und das Goldrot der untergehenden
Sonnenscheibe. Dann wird alles braun und grau und endhch \'erschwinden auch
diese Farben im Dunkel der Nacht.

Bei Friihlings Erwachen schmiickt sich die grau-braune Erde und die braun-

grauen Stamme der Baume mit den leuchtenden Mittelfarben. Da erscheinen

die weiBen Schneeglockchen, der gelbe Krokus und die gelbe Schliisselblume

mit dem Gelb und Griin der jungen Sprossen.

Liebhche Primel, bist du so friih schon wieder gekommen?
Sei mir gegriiBet, Botin des Friihhngs.

Dann kommen die weiBen und rosa Bliiten auf Baum und Strauch. Endhch
erscheinen die violblauen Veilchen und die anderen Bliiten zwischen den griinen

Grasern und Blattem von Garten, Wald und Wiese. Jetzt ist das Farbenkonzert
beisammen. Aber den Grundton blast der B a B in G r a u und B r a u n
von Wolken, Acker, Felsen und Baumstammen.

Im Sommer steigert sich die Farljenpracht der Natur zum hochsten Reich-

tum und zur hochsten Komijhkation. Da wiegt sich im Wind das goldene Ahren-
feld, die reifcn Friichte in Gelb und Rot leuchtcn aus dem Griiu der Blatter.

Dazwischen die bunten Blumen der Wiesen und Garten. Alles getragen und um-
geben vom Grau und Braun der Baumstamme, c.es Ackerljodens und der Fels-

wande. Der weite Himmel liat sich vom Wintergrau zum Sommerblau aufgc-

schwungen tmd ttit sein Bestes. Friihmorgens und am Abend gibt er dazu eine

Vorstelhmg in Gokl und Rot, aufgeputzt durch das Glanzstiick unserer Nattir,

die Schenkerin von I^eben und Farben, die goldrote Sonne in Auf- und Untergang.
Der Herbst bringt das Gegenspiel des Friihhngs. Die griinen Blatter werden

(•raun und fahen ab. Die letzten Rosen verschwinden und die letzten Blumen
von Garten, Feld und Wiese in WeiB, Gelb und Violett. Der gelbe Lowenzr.hn
bliiht noch einmal und die violette Zeitlose, dann geheti auch sie znr Ruh, und es

kommt der Winter. Jetzt Jierrschen unumschrankt Braun und Grau in Wald
und Feld, wae auf den StraBen, wenn nicht ahes durch eine farbenlose Schnee-

decke eingehiillt ist mit schwarzen Raben und brattnen Spatzen.

Da macht sich mitten im Winter im Weilmachtsfest die menschhche Sehnsucht
nach Farben Luft. Neben dem rotgoldenen, flackernden und knisternden

Feuer des Kamins in der warmen Stube mit dem blank ge.scheuerten Boden,
mit den b r a u n e n Ti.schen, Stiihlen tmd Holzwanden wird der g r ii n e Weih-
nachtsbaum mit b r a u n c m Stamm aufgesteUt, mit vergoldeten Niisseit

und g e 1 b - r o t e n Ai)fehi behiingt, mit Ketten und Korbchen aus v e r -

g o 1 d e t e m und b u n t e m Papier. Daran brennen in g o l d e n e m Glanz
die bunten Wachskerzen.

Die Kinder, in b u n t e n Kleidchen, mit f a r b i g e n Biindern im Haar,
umstehen den Baum und schauen r o t wangig, strahlend und gliicklich in die
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glanzende Farbenpracht. Dahinter die Alten in d u n k 1 e n Kleidern, nur ein

wenig aufgeputzt. Dann holen die Kinder die g o 1 d g e 1 b e n Tronipeten und
Pfeifen, die g e 1 b und r o t geranderten Tronnnehi und das b r a u n e vSchaukel-

pferd mit r o t und g e 1 b e r Schabracke, den r o t und g r il n e n Schubkarren
mit der Schaufel, die Bilderbiicher mit den b u n t e n Biklern und die Puppen
mit Kleidchen in allen Farben. Gro6 und Klein weidet sich an dem begUickenden
Spiel der Farben. Dann werden am Bauni die Lichter geloscht, die bunten
Kleidchen werden ausgezogen. Die Kinder nehmen Trompeten, Puppen und
NuBknacker mit ins Bett. Schade, daB man das groCe Schaukelpferd nicht auch
mit ins Bett nehmen kann. Alles geht zur Ruh. Dunkle Nacht hiillt sie ein.

Der nachste Tag bringt Nachklange des farbenfreudigen 1'estes. Dann kommt
wieder der Alltag des Winters mit dem Grau und Braun der Werktagskleider,

der Schulbank und der Hobelbank, bis wieder ein Sonntag ein paar Farben bringt.

So spielt sich in den kurzen Stunden des Weihnachtsal^ends die ganze Periode

des Entstehens und Vergehens der Farben in der Natur ab, wie sie diese, in ihrer

Freiheit, auf ein Jahr verteilt.

Es khngt paradox, wenn wir sagen: Brcum und Grau sind die svhdnsten Farben,

schoner alsRot, Gelb, Griin und B 1 a u. Die meisten Leser werden dem
widersprechen, viele mitleidig lacheln und sagen: «Mir gefallen sie nicht. Fiir

Schon und Schoner gibt es kein objektives Kriterium'). Und doch laBt sich zeigen,

dafi B r a u n und G r a u die schonsten Farben sind, und es gibt ein objektives

Kriterium. Wir wollen den Nachweis versuchen. Wir definierten: Schon
ist, was dem Auge G e n u B bringt. Das S c h o n s t e ist, was dem Auge den

g r o B t e n GenuB bringt. Das psychische Kriterium fiir die Rangordnung ist,

daB unser Wunsch das uns am meisten GenuB Bringende mit Vorhebe auswahlt

und sich zu verschaffen sucht. Dieser Wunsch wahlt aber vor allem G r a u und
B r a u n und erst, wenn dieser Wunsch erfiillt ist, kommt als nachster Wunsch
der nach G e 1 b und R o t und dann nach den anderen Leuchtfarben.

Beispiel i. Wahlen wir Stoff fur ein Kleid aus, so neliinen wir vor allem G r a ii

oder B r a II n. Ein gelbes oder rotes Kleid wiirde uns nicht gefallen, besonders

nicht fiir einen Mann. So ist denn der Laden des Schneiders und der Schneiderin,

der den Wiinschen des Piiblikums dient, wesentlich niit grauen und brainien Stoffen

gefiillt.

Beispiel 2. Die X a t u r v o 1 k e r bauen ihre Hauser aus b r a u n e ni Holz oder

g r a u e m Stein, und erst wenn das Haus fertig ist, haben sie den Wvmsch, darauf,

in maiiigem _AusmaI3, Rot und Gelb zu setzen. Ebenso machen sie es niit ihren

braunen Booten und Geraten. K e i n e s derselben streichen sie ganz rot oder gelb

an (griin und blau erst recht nicht). Ja, sie hiiten sich davor, zu Aiel Rot oder Gelb

darauf zu set/.en. Sie malen ferner gelbe nnd rote (auch weilje) Striche auf den braunen

Korper, weil ihnen das geffillt. Aber sie hiiten sich vor zu viel. SoU die Bemalung
s c h 6 n sein, so mul.5 der b r a u n e Grund weitaus iiberwiegen.

Wir machen es ebenso : Bin r o t e r Schlips oder eine g o 1 d e n e Kette siud recht

schon. Aber v i e 1 Rot oder v i e 1 Gelb wiirde uns nicht gefallen. Ja, draulien beim

Sport, das i.st ein anderes Ding. Da ist der rote Jagdreiter nur ein Farben-

punkt im B r a u n und G r a u und G r ii n der Landschaft, wie die roten Ziegeldacher

der Hiiuser. F<r ergiinzt erfreuend, das vom B r a u n und G r a u getragene harmonische

Farbenbild der Natur.
Beisp iel 3. G e IIj e , r o 1 e , g r ii n e , b 1 a u e Falmen an g o 1 d g e I b e n

Stangen, g r ii n e (rirlanden mit roten und " e 1 b e n Blumen schmiicken die Stralien

der Stadt bei hohen Festen. Aus den Fenstern hangen rote Teppiche mit gol denen
Borden. Ist das eine 1'raclit dcr I.enchtfarben ! Sind die nicht schoner als das Braun
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uiid G r a u des Alltat^s ? Aber wareu die Hiiuser g e 1 b , r o t
, g r il n uud 1j 1 a u

,

so wiirden uns diese niclit gefallen mid die Leuchtfarben darauf auch nicht. Ja, wir

wollen nicht einmal buntc Fahnen und Girlanden iiir alle Tage. Da wiinscheii wir

luis das dauernd wohltuende, ruhige Braun und Grau.

Beispiel ^. Den B ii c h e r n miserer Bibhotheken geben wir schwarzen oder
b r a u n e n Riicken. Nur spiirlich setzen wir darauf goldene Schrift, rote, griine,

seltener blaue vSchikler. Es wiirde uns nicht gefallen, wenn alle die Riicken der Biicher

gelb, rot, griin oder blau waren. AUenfalls ware das ertraglich, wenn es nicht zu viele

Biicher waren, unigeben von den braunen Wanden eines eichenen oder nuBbaumenen
Schrankes.

Beispiel 5. Wie .schon ist ein sattgriiner Kachelofen! Aber nicht fiir

sich. Dazu gehoren das breite b r a u n e Getafel der Wande mid Tiiren, das G o 1 d
der Liister und Bilderrahmen und auf dem Tisch eine rote Decke. Rrst als Glied des
harmonischen Ganzen, nicht fiir sich, ist der griine Ofen sclidn.

Dai3 uns die Leiichtfarben am besten zu gefallen scheinen, kommt daher, da(3 wir

die Grmidfarben als das Alltaghche, schon Vorhandene vorau.ssetzen imd nur an das
Aui3ergewohnHche denken. Wie wiirden wir uns nach den Grundfarben sehnen, wenn
sie uns fehlten.

Analogon. Fragt man die Kinder: Was schmeckt am besten ? so sagen sie: Kuchen
und Zuckerwerk. Fragt man vcrwohnte Leute und Feinschmecker nach dem was gut
schmeckt, so sagen sie: Champagner und Kaviar. Und doch fangt selbst der Ver-
wohnteste sein Essen mit Suppe, Fleisch und Gemiise an und dazu ein Stiick Brot.

Erst eine solide Unterlage, dann darauf ein wenig von den Leckerbissen.
Nicht zu viel. Unser Gebet lautet: Unser tagliches Brot gib uns heute, und nicht:

imseren taglichen Kuchen. Kuchen und Kaviar sind die Leuchtfarben auf der breiten

Unterlage vom taghchen Brot. Das tagliche Brot ist aber doch das beste. Wenn die

Kinder und die Grol3en sagen : «Goldgelb und R o t , daneben G r ii n imd B 1 a u
sind die schonsten Farben », so haben sie ja auch recht. Nur ist der Ausspruch so
zu verstehen: Ein herrlicher Schmuck sind die Leuchtfarben ihrem Rang nach, aber
nur auf der breiten Basis der Grundfarben. Und zwar sollen es nur satte, reine F^arben
in breiten Flachen sein. Die Grmidfarben soUen den weitaus breitesten Flachenraum
einnehmen.

In der Kiinsl ist es ebenso. Da haben wir zunachst im groBten Stil die Bau-
kunst. Die Baukunst ist wesenthch eine Kunst der Formen, aber sie wirkt auch
machtig durch Farben. Ihre Hauptfarben sind unsere Grundfarben: das B r a u n
der Holzer und das G r a u der Steine. Wo freihch die Baukunst zum Schmuck
die Farben heranzieht, da ist sie nicht kleinhch mit ihren Mittehi und holt in breiten

Flachen die starksten Leuchtfarben herbei. Da hegt ein Dorf und dort eins, mit
r o t e n Ziegeldachern breit und leuchtend in der griinen Landschaft. Von
Weitem strahlen im Sonnenglanz die g o 1 d e n e n Kuppehi der russischen

Kirchen neben den g r ii n e n Kupferdachern der Palaste.

Das sattbraune Schweizerhaus se.tzt auf seine Holzbalkone und Fenster-

bretter r o t e Geranien und Nelken im G r ii n der Bliitter.

Aber die Hauptfarben, die Trager aller anderen, sind Braun und Grau.
Ubersieht man sie (was meist geschieht), .so sieht man den Wald vorBaumen nicht.

Die Malerci ist vorzugsweise die Kunst der Farben. Urspriingl'ch warsie, und ist

es meist noch heute, Dienerin einer anderen Kunst. Man schmiickt mit Bildern die

Wande der Hauser und Kirchen, die Denkmaler, die Gerate und den Korper. Nicht
nur die Naturvolker tun das. Auch unsere Damen hangen ein farbiges Bildchen
im Medaillon um den Hals. Die l)emalten Gegenstande brachten als Unterlage
in der notigen Breite die Grundfarben G r a u und B r a u n , oder Schwarz als

deren Ersatz, und es war nur notig, um ein harmonisches Ganzes zu haben, die

Leuchtfarben darauf zu setzen. Darum fchlen in den alten Bildern die Grenz-
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farben (Graii und Braun) oder treten gegcn die lyeuclitfarben zuriick. Erst im

17. Jahrhundert wurden die Eilder zu selbstandigen, in sich geschlossenen Kunst-

werken, an denen man sich freute, losgelost von der Umgebung. Hiermit hangt

zusannnen, dai3 man die Bilder \on den Kirchenwiinden wegnahm und sie in

Galerien vereinigte.

Damit wurde es notig, die Grundfarben G r a u und B r a u n in das Bild

herein zu nehmen. Dieser Fortschritt kniipft sich an den Xanien des grol3en

R e m b r a n d t. Er hat dem G r a u und B r a u n im selbstandigen Kunst-

werk die notige Breite gegeben. Sie bilden das Ganze, auf dem die l,euchtfarben

sich abheben. Die Bilder von Fra Angehco und MeniHng dagegen sind erst voll-

standig durch das B r a u n und G r a u der Kirchenwande und vStiihle und das

G o 1 d der Leuchter und der brennenden Kerzen.

Die Goldrahmcn der Bilder sind so zu verstehen : Sie bilden mit dem leuchtenden

G e 1 b des Goldes den Farbenschnmck der Zinmierwand und verschonern diese,

auch wenn ini Rahmen ein gedunkeltes, farbenschwaches Bild sitzt. Sie locken

den Beschauer heran, wie die g o 1 d e n e n Rahmen der Spiegel. Nachdem er

nahe getreten, beachtet er den Rahmen und das Zimmer nicht mehr, sondern

vertieft sich in das Bild. Die beHebten b r a u n e n Bilderrahmen sind ein Ersatz

fiir das B r a u n der Wand.
Slaffelei- iind Galeriehilder. Heute herrscht bei den Malern die Tendenz nur

selbstandige Bilder zu machen, Staffeleibilder oder Galeriebilder, die man los-

gelost von der Umgebung betrachtet. Solche Bilder haben den \'orzug, dal3 sie

iiberall aufgehangt und genossen werden konnen, wenn man nur dicht genug

herantritt. Man kann von ihnen behebig viele in beHebiger Ordnung aufhangen.

Sie eignen sich deshaH^ zum Verkauf, sowie zur Aufnahme in eine Galerie. Beides

ist dem Maler erwiinscht.

Die h o h e r e Aufgabe ist aber, mit dem Bild eineni h o h e r e n G a n z e n

zu dienen. Das H e i 1 i g e n b i 1 d fiir die Wand der Kirche oder des Betstiibchens.

die J u s t i t i a fiir den Gerichtssaal, das A h n e n b i 1 d ins Herrenzimmer,

ein paar Hebe Amoretten ins Boudoir der jungen Frau, Konig G a m -

brinus und Falstaff mit seinem Pagen ins Wirtshaus, die Landschaft, durch

Staffage belebt, in eine Nische, so daB sie w^irkt wie ein AusbHck in die freie Natur.

Nehmen die Maler dies Prinzip auf und rechnen mit der g r a u e n oder

b r a u n e n Flache der Wand, in die das Bild eingefiigt werden soll, dann konnen

sie die alte Farl^enfreudigkeit und die reinen Farben der alten Maler wieder-

gewinnen. Tun sie das nicht, so wird der Reichtum an Leuchtfarben eingedammt

durch das B r a u n und G r a u , das in das Bikl hereingenommen werden mu6,

oder es erscheinen die Bikler, wenn sie auf die Grundfarben verzichten, un-

voUstandig.

Der Maler sohte seine Staffelei vor einem Hintergrund aufsteUen, der

die Farbe der Wand hat, fiir die das Bild bestimmt ist, und das werdende Bild

mit deni Rahmen umgeben, den es bekonnnen soU.

AUe diese Darlegungen erschienen notig, bevor wir an die Frage der Farben

in Buchern und Schriften herantreten. Jetzt kdnnen wir uns kurz fassen.

Farhen der Bilder in den Biichern. Hier miissen wir dem H i n t e r g r u n d

Rechnung tragen, d. h. dem Umstand, daC die Biicher auf w e i 13 e m P a p i e r

oder P e r g a m e n t gemalt sind, die Bikler in der Regel umgeben von schwarzen
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Lettern der Schrift, und bei deii Holz- und Metallschnitten von den sch^Aarzen

Linien der Zeichnung.

Farben in Schriften und Drucken.

Bei Schriften und Drucken unterscheiden wir vS c h r i f t und V e r -

z i e r u n g e n. Die Farbe der Schrift hangt von der Farbe des Papieres ab.

Dies ist in der Regel w e i i3. Wir nehmen im folgenden w e i 13 e s Papier an,

solange nicht das Gegenteil gesagt wird.

ScJuifl auf weif3cm Grund.

Die Farbe der Schrift auf w e i 13 e m Grund ist vorzugsweise s c h w a r z.

R o t ist nach S c h w a r z die wichtigste Schriftfarbe. Rot tritt allein selten

auf, dagegen haufig als Begleiter von Schwarz, da, wo neben vSchwarz sich eine

andere Schrift abheben soll. So z. B. bei den Korrekturen der Schulhefte,

Steht auf deni Schreibtisch neben dem s c h w a r z e n TintenfaB ein zweites,

so ist es in der Regel ein r o t e s.

In den M e 13 b ii c h e r n (Missalen) sind gern die ^'orschriften fiir den

Priester r o t in den schwarzen Text eingefiigt. R o t ist oft der Druckvermerk

(Kolophon) am vSchlul3 der Inkunabeln.

Anmerkung. Wh haben bei eineiii gliicklichen Ereignis die Redensart: das mul3 man
rot im Kalender anstreichen. Im Kalender sind die Sonn- imd Festtage gem rot gedruckt.

\^on den r o t e n Zeichen in vSchrift und Druck konnnt unser Wort Rubri-

zicren und Rubrik im Sinne von Abteilung. Der Rubrikator war der Mann,

der die r o t e n Striche zog und die Einteilung besorgte.

Der Name Minicdur kommt von der roten Farbe M i n i u m = Mennige

her. Miniare heii3t: mit Mennige rot machen. Das Wort wirft Licht auf die

Entstehung der Bilder in den Biichern. Zuerst kamen als Buchschmuck rote

Striche und rote Buchstaben. Daraus wurden Initialen, Randleisten, ^'ignetten

und schliei31ich Bilder. Die R u b r i k a t o r e n und die M i n i^ t o r e n waren

die gleichen Leute; beide liatten rot anzuschreiben und anzumalen. Dann teilten

sich die Wege. Der Xame R u b r i k blieb bei den Strichen und Buchstaben,

das Wort M i n i a t u r bei den Bildern, als diese langst nicht niehr rot waren,

als sie zur Zeit der Hochbliite alle reinen Farben vereinigten, ja als in der Nach-

bliite das B 1 a u dominierte.

Heute ist bei dem Wort M i n i a t u r die Erinnerung an die feuerrote

Mennigfarbe ganz verloren gegangen. Man denkt bei dem Wort eher an

etwas sehr Kleines, an ein M i n i m u m , im Gegensatz zu den groBen

Wandbildern. Damit hat aber das Wort nichts zu tun.

Ebenso i.st bei dem Wort Rubrik die urspriingliche Bedeutung: ,,Rot-

anstreichen" verges.sen, nur die dcr Einteilung ist geblieben. Ich kann

heute die einzelnen Rubriken ebensogut durch Schwarz- oder Blau - Unter-

streichen, durch i'bersclirift, durch Nummern, durcli Beginn eincr neuen Zeile

oder vSeite kenntlich machen.

Fiir unsere Farbenlehre ist die Geschichte des Wortes M i n i a t u r

wichtig. lis sagt aiis, dal3 die Farben der Bilder in den Biichern sich aus

der roten l'arbe cntwickelt haben. Der merkwiirdige Entwicklungsvorgang

lal3t si(-h historiscli nnzweideutig belegen.
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Aiich fiir die Bildung imd Vmhildunq lum Ih'(/ri//cn, dic ihrc-n Ausdruck
in Worten finden, gibt die Geschichtc der ]x'idcn Worte Rubrik und Miniatur
ein praclitiges Beispiel.

Gelb hebt sicli von \^^eiI3 zu wenig ab, um als Schrift auf Weii3 wichtig
zu sein. Es niacht deshalb der ini Rang nachsten Farbe, deni R o t , IMatz.

Auf s c h w a r z e ni Grund hat G e 1 b vor R o t den \'orzug.

Griin erscheint selten fiir sich, auch selten neben Schwarz und Rot
als vSchriftfarbe. Es tritt im Rang weit zuriick.

Blaii erscheint als Variante von S c h w a r z und als dessen ^'ertreter. So
zum U n t e r s t r e i c h e n , sowie bei V o r d r u c k e n , auf denen sich schwarze
Schrift abheben soll, fiir das lyinienwerk rastrierter Papiere. Hier, wie in anderen
Fallen, konnen wir das Blau als ein Dunkel (Grundfarbe) auffassen, mit einem
verschonernden vStich ins Leuchtfarbige. Neben deni R o t stift und im Gegen-
satz zu dieseni fiihren wir den B 1 a u stift.

Violell tritt bei den Schreibtinten unauffalHg fiir Schwarz ein, desgleichen

G r a u und B r a u n , die Farben schlechter Tinten, sowie die Sepia des Tinten-

fisches.

Grmi und Brmm, die Grenzfarben, sind in der Schrift durch Schwarz ver-

treten. Dadurch ist der Gegensatz zum weiBen Papier verstarkt und das Lesen
erleichtert. Grauen Druck (der haufig ist) nennen wir schlecht, weil der Gegen-
satz nicht stark genug ist. Braun ist vorzugsweise die Farbe des Einbands.

Buchmalerei.

Wir wollen uns bei der vorhegenden Betrachtung auf die Buchmalerei in

E u r o p a beschranken. Unsere Biicher mit P^arben sind entweder H a n d -

schriften oder gedruckte Biicher, mit angemalten Holz- oder

Metallschnitten. Man pflegt diese DruckA^erke H o 1 z s c h n i 1 1 b ii c h e r

zu nennen (auch wenn Metallschnitte darin sind). Die Metallschnitte sind

seltener und in ihrer Wirkung den Holzschnitten ahuHch. In Bezug auf die

Farben verhalten sich beide Arten gleich. An die Holzschnittbiicher reihen

sich Einblattdrucke. Es sind meist Holzschnitte, ausnahmsweise

Metallschnitte. Oft sind die fiir das Buch hergestellten Bilder nebenbei zu

Einblattdrucken verwendet worden. Solche Einblattdrucke wurden als

Fhjgblatter ausgegeben, auf W^allfahrten, oder in den Kirchen an die Frommen
geschenkt oder verkauft. Man legte oder klebte sie in die Biicher, oder

hing sie, eingerahmt, ins Zimmer oder in die Kapelle. Den P^arben nach

sind die Einl^lattdrucke von den Biichern nicht zu trennen. Wir wollen

sie im P^olgenden bei den Holzschnittbiichern nntverstehen.

Spater trat zu dem Holz- und Metallschnitt die I/ i t h o g r a p li i e

und andere mechanische Verfahren. Auf sie wollen wir hier nicht eingehen.

Zu den Holzschnittbiicliern gehoren die K a 1 e n d e r und S p i e 1
-

k a r t e n. Den Farben nach gehen sie niit den Holzschnittbiichern, nur

sind sie konservativer in den P^arben. In neuerer Zeit sind die K i n d e r -

b ii c h e r innner wichtiger geworden. Auch von diesen wollen wir absehen

und uns in Bezug auf die Holzschnittbiiclier auf das 15. und ib. Jahr-

hundert beschranken. Das ist die Zeit fiir die PMindung und Verbreitung

der Buchdruckerkun.st und zugleicli die Zeit der kirchhchen Reformation
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durch H u s uiid L u t h e r und die anderen Reformatoren in Deutschland.

Wir wollen sie mit den Historikem die Reformationszeit nennen.

Fiir das Biichervvesen ist dieser Name besonders zutreffend.

Zu den angemalten handschriftlichen Biicheni (Manuskripten)

sind handgemalte Kinzelblatter zu rechnen, Rollen mit Bildern, Dokumente,

Landkarten usw. Das fiir diese Manuskripte Cliarakteristische, fiir die vor-

Hegende Betraclitung Interessanteste sind die eingemalten Bilder. Dazu
kommen Randleisten und Initialen. Die Bilder in den Manuskripten pflegt

mar. als M i n i a t u r e n zu bezeichnen und die Biicher M i n i a t u r e n -

b ii c h e r zu iiennen. Halten wir diese Namen fest, so beschaftigen uns hier

zwei Arten von Biichern:

Minidliurnbiichcr und Holzschnilthiicher.

Diese Bezeichnungen konnen nach dem Gesagten nicht zu MiBverstandnissen

fiihren. Beiden Arten ist in Bezug auf die Farben vieles gemeinsam.

Erfindung der Buchdruckerkimst.

Ks ist kein Zufall, dai3 die Buchdruckerkunst gerade zu der Zeit erfunden

wurde, als die Kunst der handschrifthchen Biicher ihren Hohepunkt erreicht

hatte. Damals wurden die prachtigen handschrifthchen Biicher hoher geschatzt

und hoher bezahlt als je zuvor. Auch gab es neben den Konigen und
Bischofen, die ihre Schreiber kommandierten und ihre Monche und Nonnen
schreiben und malen heBen, reiche Kaufleute in den aufbliihenden Stadten,

wie Niirnberg und Augsburg, die zu anderen Kostbarkeiten schone Biicher

haben wollten. Aber sie wollten sich nicht Schreiber auf Jahre in eine Zelle

setzen. Sie wollten f e r t i g kaufen und waren bereit, mit G o 1 d zu bezahlen.

Nun entstand die Aufgabe, fiir diese Kundschaft schone und kostbare

Biicher zu machen und zwar rasch und in grofierer Zahl. Denn was die

F u g g e r hatten, woUten die W e 1 s e r nicht entbehren. Waren die Biicher

schon, so durften sie auch Geld kosten. denn Geld war da. Nicht nur die

N o t ist die Mutter der Krfindungen, auch der K h r g e i z und der Trieb nach

Krfolg. \'or allem der Trieb, G e 1 d zu verdienen, reich und machtig zu werden.

Als G u t e n b e r g in Mainz seine Krfindung mit schweren Opfern aus-

baute, und F u s t und Schoffer mit ihm die herrhchen Bibehi und
Psalter machten, die die geschriebenen Biicher ausstechen soUten, war es

nicht der Trieb, die Welt durch eine ideale Leistung zu begliicken, der sie

antrieb, rastlos zu schaffen und das Hochste zu leisten, sondern der sehr

praktische Trieb: Geld zu verdienen. Wegen Geld sind denn auch die

Krfinder einander in dic Haare geraten, und der starkere Kaufmann F u s t

hat den schwacheren Kaufmann G u t e n b e r g in diesem Kanipf ums
Gekl besiegt.

Kine zweitc groi3e Aufgabe war die Herstellung von Massenartiketn. Ks be-

stand ein Bediirfnis nach S c h u 1 b ii c h c r n , K a 1 e n d e r n , vS p i e 1
-

k a r t e n , G e b e t b ii c h e r n. Grob und bilhg, fiir die groBe Masse. Auch
damit war Gekl zu verdicnen. Das feuerte die Krfinder und die Drucker an.

Ks bewirkte, dai,j in Stiidten, in denen Gekl war, die Druckereien wie PiUe
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aus der Erde scliossen. Die S c h o 1 a s t i k brauchte massenhaft Biicher fiir

ihre Schulen. Die Reforniatoren und ihre Gegner brauchten Tausende
von Biichern und Flugschriften fiir ihre Agitation. Die ly a n d s k n e c h t e

,

wie die B ii r g e r
,
wollten Karten spielen, die B a u e r n wohten K a 1 en d e r

haben. Da gab es Geld zu verdienen. Nur rasch und niassenhaft. Die bilhge
Massemvare iiberfhigelte bald die teuere Kunstarbeit und brachte den raschen
Verfall der hohen Buchkunst.

Die Drucker waren selbst Buchhandler und Buchbinder. Sie hatten in

ihrer Werkstatt Buch- und Briefmaler sitzen mit Pinsel und Schablonen.
Albrecht D ii r e r hat seine Apocalypse selbst gedruckt und ist mit seinen
Biichern und Bildern zuni Verkauf auf die Messe gereist. AUes vvar in

einer Hand. Das gab den Biichern etwas EinheitHches, das wir als ge-

schlossenes Kunstwerk empfinden.

Es kann die Frage entstehen, ob die Aufgabe der M a s s e n p r o d u k -

t i o n zu der Erfindung der Buchdruckerkunst gefiihrt hat, oder die Auf-
gabe, schone Biicher in maiBiger Auflage zu machen. Ich glaube das
letztere. Sonst waren die ersten gegossenen lyettern nicht so schon gewesen.

Gutenberg ware mit seiner Erfindung allein und schneller fertig geworden.
Er hatte nicht den kiinstlerisch hochstehenden Goldschmied F u s t ge-

braucht, uni sein Werk zu voUenden. — Aber beide Aufgaben gingen gleich

zu Anfang der Buchdruckerkunst Hand in Hand.

Farhifjc Bildcr. Fiir die Biicher wurden B i 1 d e r verlangt. Fiir die

kostbaren Biicher f e i n e Bilder e r s t e r Kiinstler, wie Albrecht

D ii r e r , Lucas C r a n a c h oder Martin Schongauer, fiir die g r o b e n
Biicher rohere Bilder kleinerer Meister. Beide Arten in Farben.

Von den Holzstocken und Metallplatten konnte man nur in e i n e r

Farbe drucken. Meist druckte man schwarz, selten rot. Um den farbigen

Bildern der Manuskripte Konkurrenz zu machen, wurde versucht, in mehreren

Farben zu drucken. So entstanden gleich zu Anfang des Buchdrucks die

merkwiirdigen zweifarbigen Initialen von F u s t und Schoffer, etwas

spater der Druck von Bildern mit mehreren Holzplatten (Clair obscur). Beide

Verfahren haben sich beim Buchschmuck nicht durchgesetzt.

Bewahrt hat sich nur das A n m a 1 e n m i t d e r H a n d. Das war

dadurch vereinfacht, dai3 die schweren schwarzen I^inien des Holz- und

Metallschnitts die Zeichnung besorgten. So geniigte es, iiber ein Flachen-

stiick eine Farbe einheithch, ohne Abtonung, zu legen. Eine weitere Ver-

einfachung war die, dai3 man nur wenige Farben nahm. Nur die r e i n e n

Farben und diese nicht immei alle. vSo kommt es vor, dai3 ein Buch mit

vielen Bildern mit e i n e r Farbe (Rot) auskonnnt, ein anderes niit z w e i

(Gelb und Rot), ein drittes mit drei Farben (Gelb, Rot und Griin). Die

einfachen, wenigen Farben und das Uberstreichen ganzer Flachenstiicke

mit e i n e r Farbe machten den Ersatz der Handmalerei durch Schablonicrcn

moghch. Schabloniert sind die meisten Spielkarten und Kalender,

aber auch viele Biicher. Schablonierte Bilder pflegt man unter die hand-
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gemalten zu rechnen. Trotz der priniitiven Anmalung waren die Bilder

schon dank der vSchonheit und Kraft der Holzschnitte und der Reinheit

der Farben. Trotz der groben Arbeit waren diese Maler Meister in der

Wahl und Anordnung der Farben zuni harmonischen Bild. Wir konnen

von ihnen lernen, wie man Biicher ihustrieren soll. Zunachst kann man von

ihnen die Regel ableiten:

E s s i n d z u m B u c h s c h m u c k n u r d i e r e i n e n F a r b e n a n -

z u w e n d e n. Keine Mischfarben.

Das Farbenmaterial war ungleich. Teils undurchsichtige Deckfarben, teils

durclisichtige Lasurfarhen. Die Deckfarben haben den \"orzug groi3erer Leucht-

kraft und groBerer Bestandigkeit, dagegen den Nachteil, daB sie die Kon-

turen und die SchattenHnien der Zeichnung iiberdecken. vSie sind Schuld

daran, daB die Liebhaber von Holzschnittbiichern die schwarzen Kxemplare

vorziehen und teuerer bezahlen. \^on den Lasurfarben sind manche be-

sonders unbestandig gegen I,icht und Feuchtigkeit. So besonders das Viol-

blau und Violgrau aus dem Blauholz, die braun werden. Will man die

urspriinghche Farbenwirkung eines Bildes beurteilen, so muB man zuvor

priifen, ob die Farben nicht verandert sind. Ich wih auf das Farbenmaterial

hier nicht eingehen. Uber das Farbenmaterial und seine Behandlung sind

uns Schriften zuriick, bis in das 16. Tahrhundert, erhalten.

Spatere Anmalung, als die aus der Zeit des Drucks, interessiert uns

wenig. Oft sind schwarz gedruckte Holzschnittbiicher von spateren, in der

Regel ungeschickten Handen in die Kur genommen und mit Farben iibel

zugerichtet worden. Es gehort einige Ubung und Kenntnis der Farben dazu,

um das Nachtraghche von dem Urspriinglichen zu uTiterscheiden. Spatere

Anmaler haben sich selten die Miihe genommen, ein Buch mit vielen Bildern

ganz durchzumalen. Es kommen allerdings auch Biicher mit urspriingHchen

Farben vor, bei denen die Anmalung unvoHstandig ist. Wir finden fenier:

Verschiedenariige Anmalung zur glcichen Zeit und bei derselben Auflage.

War die Auflage schwarz ausgedruckt, so war es moghch, schwarze Exem-

plare zu verkaufen. Das war das Bihigste und wahrscheinHch das Haufigste.

Auch konnten. verschiedene Exemplare verschieden angemalt werden. Das

ist in der Tat geschehen. F^inmal saBen bei einem Buch mit vielen Bildern,

rait groBer Auflage, gewiB mehrere Maler zugleich an der Arbeit, jeder

mit seineni Exemplar, und jeder machte es anders. Aber auch fiir ver-

schiedene Abnehmer waren venschieden angemalte Exemplare bestimmt.

E i n f a c h bemalte bilhge und f e i n ausgemalte teuere. Auch ein paar

Vorzugsexemplare mit Gold und Feinmalerei fiir besonders geehrte

oder besonders reiche Abnehmer. So sehen wir bei manchen Biichern in

der Anmahmg der F^xemplare der gleichen Ausgabe, somit gleichzeitig,

die EntwickUmg vom Einfachen zum Konii^Hzierten. Diese Entwicklung

folgt den oben dargelegten Gesetzen.

Ein Beispiel ist in Mappe i der «Farben in der Kunst») gegeben. R o 1 e v i n c k

,

Fasciculus Temporum. Dort geht die Entwicklung nur bis Stufe 2 (Vorbliite).

Es gibt aber Exemplare derselben Aufhage niit Blau (Stufe 3).

Die Art der Bemalung laBt erkennen, daB die Anmalung bei allen Exem-
plaren zur Zeit der Herau.sgabe geschali, nicht spater.

i
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Verzierungen von Schrifl und Druck.

^'oii ^''erzierungeii habeii wir : R a 11 d 1 e i s t e 11 , I n i t i a 1 e n , O rn a -

m e n t e und B i 1 d e r. Das Rinfachste sind die R a n d 1 e i s t e n , zu

denen wir auch einfache und mehrfache Randhnien rechnen. Dann folgeu

I n i t i a 1 e n und O r n a m e n t e. Das Komphzierteste sind die B i 1 d e r.

Jede dieser Verzierungen hat ihre Entwicklung, iliren Fortschritt vom Ein-

fachen zum Komphzierten in Bezug auf die Zeichnung und zugleich in bezug

auf die Farben, und zwar in doppeltem vSinn: Gleichzeitig und historisch.

Gleichzeitigc Entwickhmg. Je komphzierter die Zeichnung in demsclbcn

Buch, desto komphzierter sind die Farben.

Historische Entwicktung . Sie folgt der Entwicklung in der ganzen Kunst.

Jede Schrift mit all ihren Verzierungen ist das Werk einer bestimmten

vStufe im Verlauf der Entwicklungsperiode. Sie zeigt die Farben dieser vStufe.

Beide Entwicklungen, die gleichzeitige und die historische,
folgen dem gleichen Gesetz der Komphkation mit seiner Rangordnung, w^ie wir

es oben darlegten.

Randleisten sind eine geradhnige Begrenzung parallel den Blattrandern.

Sie schhei3en den Schriftsatz ein, wie der Rahmen ein Bild. Sie erscheinen

zunachst als einfache lyinien oder Doppelhnien von schwarzer, seltener von

roter Farbe. Wenn mehrfarbig, sind sie meist rot und gelb. Komphziertere

Randleisten enthalten Ornamente aus lyinien und Figuren bis zum reichsten

Bildwerk. Mit dem Reichtum der Zeichnung wiichst der Reichtum der

Farben.

Initialen sind Anfangsbuchstaben, die durch Groi3e, Verzierung und Farben

hervorgehoben werden. Sie geben zugleich V e r z i e r u n g und G 1 i e d e r u n g

des Textes zuni Zweck der U b e r s i c h 1 1 i c h k e i t. Wir finden sie als An-

fange eines ganzen Werkes, der Kapitel, der Satze oder aUer Hauptworter.

Die groBen Buchstaben unserer heutigen Schrift sind Initialen. In der

deutschen Schrift heben sie den Anfang jedes Satzes und aller Sub-

stantive hervor. In der franzosischen und e n g 1 i s c h e n Sclirift

nur die Anfange der Satze und die Eigennamen.

Der Farbe nach haben wir folgende Entwicklungsreihe

:

Schwarze Initicden, nur groi3er und durcli Zeichnung verziert.

Schwcwze Initialen mit farbigem Strich (Vertikalstrich). Dieser Strich geht,

unbekiimmert um dessen Gestalt, senkrecht durch den schwarzen Buch-

staben. Er ist meist rot, seltener gelb oder griin. Mehrfarbige Striche

kommen vor, so dai3 rote und gelbe oder rote und griine vStriche abwechseln.

Selten hat dieselbe Initiale einen zweifarbigen Doppelstrich, z. B. rot und

gelb.

Diesem R o t - D u r c h s t r e i c h e n der Initialen zum Zweck der Ver-

schonerung und zugleich zur Verbesserung der Ubersicht verwandt ist das

Rubrizieren, das ist ein Unterstreiclien mit roten lyinien zum Zweck

der iJbersicht. Auch Unterstreichen mit g r ii n e n lyinien kommt vor, aber

selten. Wir pflegen s c h w a r z zu unterstreichen.

Einfcwhige Initiaten. Davon liaben wir zwei Arten:

a) Die Initiale selbst farbig. Beim Druck wurde der Raum fiir solche

Initiale freigelassen und die Initiale mit der Hand eingemalt.
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b) Die Iniliale schwarz gednickt, mit rechteckiger, meist quadratischer

Umrandung /77z7 einer Farbe iiberstrichen, die alle weiBen Zwischenraume, zu-

gleich mit dem Schwarz der I^etter, iiberdeckt. Die Farbe richtet sich hier nach
der Farbe der iibrigen Verzierungen in dem Buch. vStets ist R o t die wichtigste

Farbe. Sie hat, wie bei Biichern iiberhaupt, den Vorzug vor G e 1 b wegen
des groi3eren Kontrastes gegen das weii3e Papier. Bei europaischen Biichem
mit F e i n m a 1 e r e i und absteigender Kunst herrschen ^R o t und
B 1 a u , bei Grobmalerei (in Inkunabehi) und in a n s t e i g e n d e i

Kunst herrschen Gelb, Rot, Griin; untergeordnet B ] a u.

Mehrfarbige Initialen mit Ornamenten und Bildern.

Mit dem Reichtum in der Zeichnung wachst der Reichtum in den Farben.

Die Entwicklung der Farben folgt dem Gesetz der Komphkation, wie oben dar-

gelegt wurde. Zunach^t zeigt sich neben S c h w a r z und W e i 13 nur R o t.

Dann folgen Gelb, Rot, Griin; neben dem Rot: Karmin. Zuletzt

tritt B 1 a u hinzu. Das Blau zunachst in der Rolle der Grenzfarbe, mit

\'orhebe als Hintergrund, der die iil^rigen Leuchtfarben tragt. An Stelle

des Grenzblau erscheinen gern die Grenzfarben: Grau (Molgrau, Violett)

und B r a u n selber. Zuletzt tritt B 1 a u in die Reihe der lyeuchtfarben

und breitet sich da mit fortschreitender Dekadenz aus, auf Kosten des

von ihni verdrangten Griin.

Die Bilder in den Initialen bilden zunachst nur Teile des Omaments.
Allmahhch werden sie frei und fiihen die leeren Raume in der Initiale.

SchUei3Hch werden sie so reich, dai3 die Initiale zuriicktritt. Dann entfaltet sich

in ihnen der ganze Zauber der Hochbliite. Ks werden die Bilder der Initialen

zu selbstandigen Kunstwerken, die das Hochste der Feinmalerei erreichen.

Bilder sind auf verschiedene Weise in die Biicher gekommen.
Bilder cds Hcmptsache. ^^ereinigung von einer Reihe von Bildern zu eineni

Buch (Bilderbuch). Dabei fehlt der Text oder ist Xebensache. Hierher

gehoren die Blockbiicher des 15. Jalirhunderts und in der neuen Zeit

die Bilderbiicher fiir kleine Kinder.

Indem der Text zunahm, entwickelten sich daraus Biicher, in denen die

Bilder niehr und mehr zuriicktraten. Wir sehen diesen Entwicklungsgang
nocli lieute bei den Bilderbiichern und Lesebiichern unserer Kinder. Fiir

die K 1 e i n s t e n nur Bilder. Dann dazu ein paar Namen und Verse.

Werden die Kinder groi3er, so nimmt der Text zu, die Bilder ab. SchheI3-

Hch werden sie ganz wenig oder \-erschwinden. In dem Mai3, wie der Text
fesselt, nimmt das Interesse fiir die Bilder ab. Sie waren zuerst a 1 1 e s ,

dann sanken sie zu V e r z i e r u n g e n herab. In der Scliule kommt zuerst

die B i 1 d e r f i b e 1 , dann das Iv e s e b u c h.

Mit dem Interesse an den Bildern nahm die Kraft der Farbe und die

Wirkung al). Die Bilder fiir die Kleinsten zeigen die einfachsten, die reinsten

und die kraftigsten Farben; wenigstens dann, wenn sie richtig gemaclit

sind, das lieii3t nach dem Geschmack der K i n d e r , nicht nach dem der

E 1 t e r n. In den Bildern fiir die Gr613eren verfeinem sicli die Farben bis

zur Uberfeinerung. Sie werden blasser und verschwinden.
Bilder eingelegt nnd eingektebt. Wir finden, zuriick bis in das 15. Jahr-

hundert, Handmalereien und Drucke, mit oder ohne Text, grol3 und klcin,
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meist grob in Zeichnung und Benialung, scliwarz oder farbig, die wolil in

Kirchen und Klostern oder bei Wallfahrten ^-erkauft oder verschenkt wurden,

die dann die Frommen, wie es noch heute geschieht, in ihre Gebetbiicher

legten oder einklebten. Wir finden solche Bilder auf der Innenseite der

Buchdeckel oder zwischen den Text eingeklebt. Sie entwickelten sich zu

einem festen Bestandteil geschriebener wie gedruckter Biicher.

Atunerkting. Charakteristisch fiir die eingelegten und die aus solclien hervorgegangenen
Bilder ist, daI3 sie nicht orgauisch mit dem Text zusanunenhangen. So finden wir oft in

Gebetbuchern Bilder aus der bibhschen Geschichte \ind der Heiligengeschichte eingestreut,

auf die der Text keinen Bezug nimmt.
Auch nach Farbe und Zeichnung hangen solche eingeklebte Bilder nicht notwendig

mit der sonstigen Ausstattmig des Buches zusammen. So kommt es vor, daB Holzschnitte

imd Kupferstiche mehrere Jahrhunderte spiiter in Biicher eingeklebt wurden. Bei ein-

geklebten Bildeni kann die Anmalung alter sein als das Buch.

Bilder aus Inilialen und Ornamenien hervorgegangen. Davon war bereits

oben die Rede. Wir finden oft in d e ni s e 1 b e n Buch einfache Initialen

und Ornamente neben reicheren, dazu Bilder in den Initialen und selb-

standige kleine sowie groi3e Bilder, die die ganze Seite fiillen. Dann ist die

einfachere Zeichnung begleitet von einfacheren Farben. Mit der Komphkation
der Zeichnung wachst gesetzmai3ig die Komphkation der Farben. Diese zeigen

dann eine Entwicklungsreihe, in der unsere Ge.setze sich prachtig aussprerben^).

Holzsehniithiicher und Minialurenbiicher.

Das 15. Jahrhundert bezeichnet die Hochbhite unserer Buchkunst, be-

sonders in Deutschland, aber auch in Itahen, Frankreich, England und

Spanien. Es ist die Zeit der R e f o r m a t i o n , die Zeit von G u t e n -

berg, Fust und Schoffer, von v a n E y c k und ]\I e m 1 i n g ,

von Fra Angelico, Botticelli und R a f f a e l , von D u r e r
,

H o 1 b e i n und C r a n a c h , \-on C o 1 u m b u s und \' a s c o d a G a m a
,

die Zeit der Tiirkenkriege und des Hussitenkriegs.

Die Vorlaufer der Buch- und Briefmalerei dieser Zeit gehen bis in das

8. Jahrhundert zuriick. Bis zum 15. Jahrhundert war die Entwicklung lang-

sam und stetig. Erst dann setzt, mit reicher Produktion, die lebhafte Ent-

wicklung ein, um von der Mitte des 16. Jahrhunderts an zu verfallen. Die

HochbKite der Malerei in Holland und Spanien mit Rembrandt,
Rubens und Velazquez ist fiir die Buchmalerei eine Zeit des Niedergangs.

Holzschniitbiiclier.

Unter Holzschnittbuchern seien hier Einblattdrucke, Kalender und Spiel-

karten mitverstanden, desgleichen Metallschnittdrucke. Sie alle verhalten sich

gleich in Bezug auf die Anmalung. Wir unterscheiden bei denHolzschnittbiichern:

Grobmaterei und Feinmaterei.

Die Feinmaterei schhei3t an die Feinmalerei der gleichzeitigen Manuskripte

(Miniaturblicher) an. Sie setzt bei den Holzschnittbiichern im Hohepunkt der

1) In dem Atlas zu dem Buch des Verfassers «Farben in dcr Kunst' ist eine Anzahl

Beispiele reproduziert, z. B. vSerie 1 : Petrarcha.
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Entwickluug (Stufe 3) ein und zeigt in den Farben die Erscheinungen der Hoch-
bliite und der beginnenden Dekadenz. Der Beginn der Dekadenz meldet

sich in einem Vordrangen des Blau. Von der F e i n m a 1 e r e i der Holz-

schnittbiicher wollen wir nicht viel sagen. Fiir sie gilt das selbe, wie fiir

die Bilder der Miniaturbiicher.

Anders ist es mit der Grohmalerei. Diese ist uns von hochstem Interesse.

Denn sie zeigt in kurzem Zeitraum die voUe Entwicklung vom Primitiven

bis zur Hochbhite, Nachbhite und Verfall, die ganze Periode, und zwar
in massenhaften, kiinstlerisch wertvohen Beispielen. Sie hefert uns eines

der lehrreichsten Beispiele fiir die Entwicklung der Farben in der Kunst.

Zur gleichen Zeit, ja manchmal in dem selben Buch, steigt die Grobmalerei

an, wahrend die Feinmalerei verfaht.

In groi3en Ziigen wie im Einzehien ist da viel zu lernen. Gliickhcher-

weise ist uns reichhch Material erhalten gebheben. Nicht die Farben oder

Zeichnungen haben die Biicher vom Untergang gerettet, sondern die B i b 1 i o -

p h i 1 i e. Die Bibhophilen haben durch Erhaltung dieser Dinge der Wissen-

schaft einen groi3en Dienst erwiesen.

Wir haben unsere 6 Stufen der Entwicklung:
Vorstufe

:
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Das W e i B des Papiers uiid Pergameiits vertritt meist das G e 1 b utid

bewirkt das Zuriicktreten von Gelb in den Werken der Grobmalerei. Mit

Unrecht. Wo das Gelb eintritt, wirkt es schon, doch wird seine Abwesen-
heit, wegen des weiBen oder gelbhchen Papiers, nicht storend empfunden.

Siuje. 1. Rot und Gelb .sind hier die einzigen Farben, neben dem
Schwarz des Drucks und deni Weil3 des Papiers. Schiuarz-fiol-Jinchcr sind

in der Reformationszeit haufig. Rot erscheint in der vSchrift, in den Linien

des Rubrikators, in Initialen und Bildern, besonders gcrn auf deni Titel-

blatt.. im Kolophon und Druckerzeichen, also an den ausgezeichneten vStellen

im Ubrigen schwarz-weiBer Biicher. In den K a 1 e n d e r n sind die vSonn-

und Feiertage gern r o t gedruckt. Da, wo das selbe Rot in Bildern und

Schrift sich findet. heben sich die Bilder nicht selbstandig von der Schrift

ab. Sie bilden mit dieser ein Ganzes.

Anders ist es bei Zutreten von G e 1 b. Dies macht die Bilder selb-

stiindig. Zugleich mit dem Gelb treten gern die Grenzfarben Grau und

Braun hinzu. Damit ist Stufe 1 noch nicht iiberschritten. Vom R o t

(p = 1/2) spaltet sich friih das K a r m i n (p = Y^) ab, und es erscheinen

die beiden Rot nebeneinander, schon vor dem Zutreten v'on Griin. Das

Auftreten der beiden Rot ist der nachste Schritt, aber erst das Rintreten

von Griin betrachteu wir als Kennzeichen von Stufe 3.

Stufe 2. Vorbliite. Gelb-Rot-Grim-Biichcr und Bilder. Sie sind utiter den

Inkunabehi haufig, nehmen im 16. Jahrhundert ab und verlieren sich zu

Ende des 16. Jahrhunderts. Sie reprasentieren die Reihe:

Braun . Rot Gelb Griin . Grau
O . 1/2 T 2 .

OC

Statt Rot tritt manchmal Karmin ein. Manchmal erscheinen Karniin utid

Rot nebeneinander. Allen Bildern fehlt das Blau.

Einwand. Es wird eingewendet, der Maler habe keine blaue Farbe ge-

habt, oder sie sei ihm zu kostbar gewesen. Der Einw-and ist nicht stich-

haltig. Vor mir Hegt ein Buch (Livius, Romische Historie, Mainz. Johann

Schoffer 15 14) mit vielen handgemalten Holzschnitten. Allen tehlt das

Blau. Nur im Titelblatt, das besonders reich in Zeichnung und Farbe ist,

findet sich das Blau. Das ganze Buch steht auf Stufe 2, nur das Titel

blatt erhebt sich auf Stufe 3. Ein anderes Buch (Chronik von Cohi 1899),

in dem Blau fehlt, laBt erkennen, da8 das Griin aus Blau und Gelb gemischt

ist. Der Maler hatte das Blau, er wollte es aber in seinen Bilderu nicht

sehen.

Analogon. Japanischer Farbenholzschniti. Die crsten inehrfarbigcii Holzplattcndrucke

der Japaner waren Zweifarbendrucke, uncl zwar alle mit den Farben Rot und Griin. Nclimen

wir dazu das gelbliche WeiC des I'apiers, so haben wir die Farben der VorbUitc. Durch

etwa 20 Jahre wurden alle japanischen Farbendrucke so geniacht. Dann kanien Drucke

in allen reinen Farben und mit Mischfarben.

Stufe 3. Hochbliite. Bilder mit Farben dieser Stufe sind bei den Holz-

schnittbiichern am haufigsten, besonders im 16. Jahrhundert. Es sind darin

alle reinen Farben der Hochbliite:

Braun Karmin Rot Gelb Griin Blau Grau

o 1/3 V2 I 2 :.
cc
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aber nur diese. IMischfarben bcgegnen wir erst in der Zeit der Dekadenz.

Sliife 4 und 5. Xachbliite und Verfall sind von geringerem Interesse.

Der Beginn des Verfalls niacht sich in einem Vordrangen von B 1 a u auf

Kosten des G r ii n bemerkbar. Bei den Biicheni ?:eigt sich der Verfall

zunachst in iibermal3igem Reichtum in Zeichnung und Anmalung in allen

Farben, unter Vovdringen von Blau. Erst spater erscheint die Verarmung
der Nachblute niit der Farbenreihe:

Schwarz (braun) Karmin (Gelb) . Blau Schwarz (grau)

^;} . (I) . 3 30

Am zahesten haben an den Stufen 1 und 2 die Kalender (Bauernkalender)

festgehalten nnd die Spielkarten. Dann sind auch sie zu Stufe 3

aufgeriickt und schheBhch sind sie dem Gesetz der Dekadenz und des

Verfalls unterlegen.

Scheinbare Ausnahme. Rot-Blau-Initialen. Schon im 15. Jahrhundert zeigt

sich in den Initialen gern die Reihe der Nachbliite, besonders in den ein-

fachen Initialen. Da wechsehi gern rote und blaue Initialen. Ja, eines -tier

schonsten und altesten Druckwerke, das Psalterium von F u s t und Schoffer
(1457), zeigt doppelfarbige Initialen in Rot und Blau. Wir kennen Holz- und
Metahschnittbiicher aus dieser Zeit, die als einzige Farben rote und blaue

Initialen fiihren. Diese Ausnahme von dem Gesetz ist aber nur eine scheinbare.

Die Rot-Blau-Initialen sind nicht das Produkt des Neueinsetzens der

Grobmalerei, sie sind vielmehr Auslaufer (Epigonen) der Miniaturbucher.

Die Miniaturbiicher haben aber schon im 15. Jahrhundert den Hohepunkt
der Farbenkunst (die klassische Hohe) iiberschritten. Das Blau drangte

sich bereits unbescheiden vor, zur selben Zeit ,als die Grobmalerei primitiv

einsetzte. Rot- ui:d Blau-Initialen finden sich niit VorHebe in Biichern,

die ihre Abstammurg aus der Feinkunst auch durch andere Kennzeichen
verraten. So in itahenischen Feindrucken des 15. Jahrhunderts, in dem
obengenannten Psalterium von F u s t und Schoffer, in franzosischen livres

d'heures und besonders auch in Drucken auf dem kostbaren Pergament.
Sie gehoren, obwohl gedruckt, in Bezug auf ihren Schmuck in Farben und
Bildern zu den Werken der Feinkunst, zu den Miniaturbiichern, dem fallenden

Ast der Entwicklung.

Miniaturcnhiichci

.

Bei den Studien iiber Farben in den Biichern stand icli bci den Minia-

turenbiichern vor einem Ratseb Die Bikler der Miniaturenbiicher treten uns

im 14. und 15. Jahrliundert, scheinbar unvermittclt, in einer VoUkommen-
heit an Zeichnung, Farbe und psychischem Inhalt entgegen, wie sie nachher,

wie vorher, nie erreicht wurde. Wir fragen uns: Wie konimt das? Sind

die Miniaturen etwa die kleinen Wiedergaben der groBen Gemalde, die die

Meister der Farbe fiir die Kirchen und fiir die Hiiuser der Fiirsten und
Patrizier gemacht haben ? Haben sich D ii r e r und V a n E y c k im Kleinen

selbst kopiert? Der erste Eindruck spricht dafiir, auch sind die groBen
Bilder bekannter als die kleinen, und man leitet gern das Unbekannte aus

dem Bekannten a\). Danach waren die Miniaturen Verkleinerungen nach
groCen Originalen.



Farbcn im Buchschmiick
<)q

Nahere Priifung fiihrt dazu, diese Deutung abzulehnen.

Etwas Wahres ist aber an der Auffassung. Die Kntvvicklung der Malerei

im Groi3en hat die Feinmalerei der Miniaturenbiicher befordert und niit

sich genommen. Al^er die Forderung vvar nicht einseitig, sondern gegenseitie.

Der Feinmaler hat sich auch einmal mit einem groBen Bild versucht, und
D ii r e r hat sich einmal daran gesetzt, fiir Kaiser M a x ein Gebctbucli
auszumalen. Da ist aber nicht das ferti.^^^e GroBe verkleinert. Melir trifft

das Umgekehrte zu. Der Klosterbruder hat sich den Mut genommen, sein

sinniges und feines kleines Bildchen fiir die Wand oder das Fenster der
Kirche gewaltig zu vergroiBern. Oft mit Verlust eines grolBen Teils der
Innigkeit und der Feinheit der Farbe, die ihm die Einsamkeit und vStille

seines engen vStiibchens gab. Ja, es ist mehr als wahrscheinhch, dal3 unser
groi3ter Feinmaler V a n E y c k sich in der feinen K 1 e i n m a 1 e r e i aus-

gebildet und seine subtilen Miniaturen kiihn in eine fiir Miniaturen enorme
Groi3e gebracht hat. V a n E y c k s Bilder sind R i e s e n d e r I' e i n -

k u n s t.

Nicht leicht steigen umgekehrt Maler , die mit breitem Pinsel zu schaffen

gewohnt sind, zu den Subtihtaten der Miniatur herab. Miniaturen von
Velasquez, Rembrandt und Franz H a 1 s sind (meines Wissens)
nicht bekannt. Nicht einmal von R u b e n s. Deren kleinste farbige Werke
sind breite Skizzen.

W^eitere Studien haben ferner gezeigt, dai3 die Biklerkunst der Miniatur-

biicher des 14. Jahrhunderts nicht unvermittelt dasteht, dai3 sie viehnehr
in handschriftHchen Biichern ihre selbstandige Voigeschichle hat, die wenig
bekannt und von der leider nicht viel Material auf uns gekommen ist,

die sich aber bis ins 8. Jahrhundert zuriickverfolgen lai3t. Sie ist uns in

einer Reihe hervorragender Werke erhalten und zeigt in Bezug auf die Farben
die gleiche Entwicklung, wie sie die Entwicklung der Farben in der Kunst
in allen Gebieten und bei allen Volkern erkennen lai3t.

Das war ein wertvolles und erfreuliches Resultat.

Ich mochte auf diese Vorgeschichte hier nicht eingehen. Es sollen dar-

iiber spezielle Untersuchungen pubhziert werden, mit denen ich zurzeit

beschaftigt bin.

Eines moge hervorgehoben werden. Die Miniaturen zeigen im ganzen
Verlauf nur reine Farben und haben im 14. Jahrhundert und sclion

friiher die Farben der Hochbliite o % V^ ^ 2 3 00 erreicht. Wir finden

in den Miniaturbiichern die reinsten Farben, d. h. die Farben, die den
Spektralfarben so ahnlich sind, als nian sie technisch gewinnen und der

Buchmalerei zufiihren konnte. Zur Gewinnung dieser edelsten aller Farben
wurden von den Miniaturmalern keine Kosten gescheut. Die Farben der

Miniaturen der Hochbliite sind iiberall ahnhch, denn es gibt nur e i n e n

Satz, e i n e harmonische Gruppe reiner Farben auf der Stufe der Hoch-
bliite.

Das 15. Jahrhundert zeigt uns die Farben der Miniaturen auf der Stufe

der Hochbliite. Ja, es melden sich schon die ersten Anzeichen des Ver-
falls (der nach der Hochbliite nie und nirgends ausbleibt) in Gestalt eines

Vordrangens von B 1 a u auf Kosten von G r ii n und G e 1 b (Gold). Der
7*
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Verfall hat dann rasche Fortschritte gemacht. Die handschrifthchen Biicher

mit ihreu Miniaturen, diese vornehmsten Krzeugnisse der Buchkunst, konnten

dem Ansturm der Buchdruckerkunst mit ihren angemalten Holzschnitten

nicht widerstehen. Sie sind, bis auf .schwache Reste, ausgestorben.

Da ihre Vorgeschichte fast unbekannt und ilir Krloschen so bald ein-

getreten ist, stehen sie am Himmel der Buchkunst wie ein glanzendes

Meteor, das herrhch aufleuchtet und verschwindet. Sie gleichen darin den

Kometen, diesen merkwiirdigen Wanderern durch unser Sonnensystem.

Es ist mis aber viel schwerer, die Kometen zu verstehen als die Planeten,

deren ganzen Lauf wir vor uns haben und deren Gesetze unsere ersten

Geister enthiillt haben. Abcr das wissen wir: die selben Gesetze, die

den P 1 a n e t e n Ort und Bahn vorzeichnen, beherrschen auch die K o -

m e t e n , denn es sind allgemeine Gesetze der ordnenden und schaffenden

Natur. An den Planeten lernen wir auch die Kometen verstehen.

Hiermit wollen wir unsere Ausfiihrungen schHeI3en. Manchem werden

die allgemeinen Darlegungen etwas lang, die Ausfiihrungen im Kinzehien

etwas kurz erscheinen. Doch konnte an den Mitteilungen iiber das Wesen
der Farben nicht gekiirzt werden, wenn die kleine Schrift den Zweck er-

reichen sollte, dem Leser ein Mittel zu bieten, sich selbstandig in dem
Gewirr der Farben der angemalten Biicher zurechtzufinden. Das Kinzehie

kann sich jeder, den die Frage beschaftigt, selbst erganzen.

Benevolo lectori salutem.

Heidelberg, Mafz 1920.



Lauro Padovano, ein Gehilfe des Giovanni Bellini.

Von

Georg Gronau (Cassel).

Der Name des Ivauro Pado\'ano ist der Forschuiig trotz einer altereii Er-

walinung in einem Buch, das einst in aller Handen vvar, doch erst mit deni

AugenbHck bekannt geworden, als der gelehrte BibHothekar der Marciana, der

Abate Jacopo MoreUi, die iiberaus wertvoUen Aufzeichnungen eines kenntnis-

reichen Kunstfreundes aus dem Anfang des i6. Jahrhunderts veroffenthchte.

Dieser Venezianer, dessen Person jetzt so gut wie sicher in der Person des

Patriziers Marc' Antonio Michiel festgestellt worden ist, hat in seiner leider

nur fragmentarisch erhaltenen vSchrift auch ein paar kurze Bemerkungen iiber

die Kunstwerke niedergeschrieben, die einst die Kirche der Carita in Venedig

schmiickten, lauter Werke des Quattrocento und von den bekanntesten

Meistern Venedigs ^). «La tavola de San Zuanne EvangeHsta in la cappelletta

a man manca dell' altar grande, a guazzo, con le istoriette nel scabello, fu de

mano de Zuan BelHno, opera lodevoHssima. Credo lo scabello fu.sse de man
de Lauro Padovano.>>

Die Bemerkungen, die Michiel iiber die Kirche der Carita aufgezeichnet

hat, sind dem Vielschreiber Francesco Sansovino bekannt gewe.sen. Er hat in

abgekiirzter Form auch den Passus iiber den Altar des EvangeHsten iiijer-

nommen -), aber die vorsichtige Fassung des alteren Autoren in positivere

Form verwandelt: «e lo scabeHo di sotto fu opera di Lauro Padovano.>) Diese

SteHe bei Sansovino hat, so weit ich sehe, nur Lanzi, der queHenkundige

Mann, verwendet; sonst aber bheb der Name des Lauro Padovano in der

kunstgeschichthchen Literatur unerwahnt, und das Altarwerk seH)st wie die

PredeHe wurde von den lokalen Autoren bald diesem, bald jenem Kiinstler

zugewiesen. Den Namen des Carpaccio, den Boschini ^) nennt, .schenit die

Guidenweisheit noch im i8. Jahrhundert — Beweis dafiir Zanetti — be-

vorzugt zu haben.

Im Jahre 1807 war die Auflassung der Kirche der Carita erfolgt, fast

sieben Jahrhunderte nach ihrer Grundsteinlegung. Auf dem Grund und Boden

erhob sich, mit Einbeziehung der an die Kirche anstoi3enden vScuola della

Carita die Accademia dclle beHe arti, die Neugriindung napoleonischer

Herrschaft.

Schon zuvor muf3 das Altarbild seHjst sich in einem traurigen Zustand

befunden haben: «il tempo Tha quasi ridotta ah' ultimo fine», sagt Zanetti *).

*) Notizia cl'opere di disegno, ed. G. Frizzoni. Bologna 188.}. p. 231.

^) Venetia . . . de.scritta. Venedig 1663, p. 266.

^) Le riche minere della pittura, 2. ed. Venedig 1674, Dorsoduro, p. 34.

*) Della pittura veneziana, Venedig 1771, p. 39.
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Es verscliwand wohl iii einem der groBen Samnieldepots, wo alle die Kunst-
werke aus Kirchen und Klostern Aufnahme fanden; eine Nachforschung in

den Papieren des mit der Verwaltung betrauten Pietro Edwards mag vielleicht

eine Spur des Verbleibc'^ aufdecken. Eine kurze Beschreibung davon hat uns
wenigstens Boschini bewahrt, «una tavola con molti casamenti, e quantita difigure;

si dice concernenti la vita di S. Giovanni Battista.» Ebenso erfahren wir durch
diesen Autor, daB die Bekronung des Altars ein Christus ani Kreuze bildete.

Etwas weiter als das Altarbild laBt sich die PredeUa (Tafel V) von Lauro
Padovano in ihren Schicksalen verfolgen. Bei der Einheferung in das Depot figuriert

sie in der ihrer Quahtat nach ))ersten Klasse«, und so wurde sie dann 1808 mit

anderen Kostbarkeiten ausgewahlt und auf Grund einer Weisung des Vize-

konigs von Itahen, Eugene Beauharnais, nach Mailand gesandt, wo dieser im
Begriff stand, mittels iiberall zusammengeraffter Gemalde eine groCe Bilder-

sammlung in der Brera anzulegen. In dem Elenco delle pitture erscheint, mit

der Provenienz «Chiesa della Carita» und dem Autornamen des Caqjaccio, die

Predella: «Tavola bislunga per traverso, divisa in molti comparti che sem-

brano rappresentare la vita di M(aria) V(ergine).» Hier auch die wichtigen

MaJBangaben: Hohe oncie 11, Breite pahni 5, oncie 11 -^).

In Mailand gelangte die Predellentafel jedoch nicht zur Aufstellung,

sondern verschwand mit vielen anderen, aus allen Teilen Itahens in die

lombardische Hauptstadt verschleppten Biklem in einem Depot. Im Jahre 1820

bot ein franzosischer Handler der Brera ein Bild von Caravaggio an gegen

eine Reihe von Gemalden, die er sich im Depot als Tauschobjekte ausgewahlt

hatte. In seiner Liste kommt auch unsere Predella vor: Victor Carpaccio, une
planche longue et basse avec beaucoup de figures -). Aber jedenfalls damals

wurde sie noch nicht auf dem Wege des Tausches fortgegeben, wie nicht

wenige, auBerst wertvoUe primitive Bilder, darunter \'on CriveUi die »Ver-

kiindigung« in London, das groBe Altarbild in BerHn und die kostHchen

kleinen Verkiindigungstafehi in P'rankfurt. Irgendwann aber verschwand sie

aus ihrem Versteck, ging unter in der groBen Masse anonymer Werke und
jede Spur verlor sich. Wer hatte schheBHch auch ein Interesse an Lauro
Padovano? Der Name selbst schien endhcher Vergessenheit bestimmt; in

Crowe und CavalcaseUes «North ItaHan painters» ist er nicht mehr genannt.

Um das Jahr 1900 wurde durch den engHschen Bilderrestaurator und
Kunsthandler Buttery eine PredeUentafel nach BerHn gebracht, die durch ihre

eigentiiniHche und charaktervoUe Schonheit berechtigtes Aufsehen bei Kennern
und Kunstfreunden erregte. Der Gegenstand, der Legende des EvangeHsten

Johannes entnommen, ist in der itahenischen Kunst selten, in der venezianischen

Malerei meines Wissens kaum sonst l^ehandelt worden. Dem Stil nach war das

Werk nicht schwer in den aUgemeinen Ziigen zu bestimmen, in seiner Be-

sondcrheit schwieriger zu lokaHsieren. Ausgepragt paduanische Zuge wurden
aUseitig bemerkt, besonders das scharfkantige der Gewandbehandlung ; andere

^) jMahiniani, Menioric dcl Contc I.. Cicognara, Vcncdiji, II, p. 372.

-) Corrado Ricci, La pinacoteca di Brera, Bergamo lyoy, p. 128.



Tafe:

Lauro Padovano, Predella des Rltars des Evangelistcn Johannes

aus der Kirche der Caritci in Venedig

(frUher Sammlung R. von Kaufmann, Berlin).





Laaro Padovano, ein Gehilfe des Giovanni Bellini lO?

Elemente wiesen auf \'eneclig : die Komposition im ganzen in ihrer heiteren Art
der Erzahlung, die geschickte \'erteilung der zahlreichen P^iguren lieCen keinen
anderen Schlul3 zu. Eine genaue Bestimmung auf Meisternamen und etwaige Ent-
stehungszeit vermochte niemand zu geben. DaB cin namhafter Kenner bestimmt
sich fiir Mantegua aussprach, begegnete allseitig kluger Zuriickhaltung.

Das originelle Bild, das bald nach seinem Auftauchen von R. von Kauf-
mann erworben worden war, ware bestinnnt gewesen, die nicht geringe Zahl
anonymer Werke um ein bedeutendes Stiick zu vemiehren, hatte nicht im
rechten Augenblick mit bewahrter Kompetenz Gustav Ludwig eingegriffen.

Mit dem Material vertraut, wie kein anderer, kniipfte er den zerissenen

Faden. »Es ist dies«, schrieb er mir am 20. April 1902, »die Predelle des

San Giovanni Evangelista-Altars der Kirche der Carita, nach dem Anonymus
und Sansovino von Lauro Padovano. Die Mal3e aus venezianischen FuB in

Meter umgerechnet ergeben: 0,319 X 2,05, wahrend der Katalog Kauf-

mann angibt: 0,32 x 2,02. Mehr kann man nicht verlangen.« Und in eineni

Brief an den Besitzer aus der gleichen Zeit teilte er mit, daB das Bild am
20. Oktober 1807 in das Bilderdepot eingeliefert, von Moschini als «V. Carpaccio,

prima classe qualita» eingetragen und 1808 nach Mailand abgegeben worden sei.

Ludwigs Entdeckung bestatigte, was unsere damalige stilkritische Er-

kenntnis festgestellt hatte und erklarte den nicht vollig einheitlichen Charakter

des Werkes. Ein in Venedig tatiger Paduaner hatte es geschaffen. Nun war
das einzige in der alteren Literatur erwahnte Gemalde von Lauro Padovano
wieder aufgefunden; es ervvies sich als ein durch eigentiimlichen Reiz aus-

gezeichnetes Werk von geniigend ausgepragten Ziigen, um danach andere

Arbeiten der gleichen Hand, wenu etwa vorhanden, bestimmen zu konnen.

Trotzdem das Bild eine Reihe von Jahren in einer der am liberalsten

zuganglichen Privatsammlungen Berlins hing und durch eine Wiedergabe in

dem 1901 veroffentlichten Katalog der Sammlung Kaufmann bekannt gemacht
war ^), hat man nie etwas von weiteren Zuschreibungen gehort. Auch iiber

die Person der Malers wurde nichts weiteres bekannt. Die Akten iiber den

»Fall« Lauro Padovano schienen und scheinen geschlossen.

Im Laufe der Jahre sind niir doch ein paar Notizen aufgestoBen, die ein

wenn auch diirftiges Licht iiber den Meister verbreiten; einige weitere Bilder

werden sich ihm mit groBerer oder geringerer Sicherheit zuschreiben lassen.

Und von hier aus wird vielleicht auch die Stellung des Lauro Padovano in

der Geschichte der venezianischen Malerei sich etwas genauer fixiereii lasseu.

Zunachst ist uns fiir den Altar in der Carita, dessen Staffel das Werk von

Lauro Padovano bildete, das Datuni der Weihe erhalten: «questa Capella

etiam fu fatta insieme de la capella grande et de la sopra scritta [di S. Giov.

Battista]. 1471, 2 agosto . . . fu consagrato lo Altare de ditta Capella» So

heiCt es in einem von Paoletti -) veroffentlichten Catastico der Carita von

^) Gemalde des XIV.—XVI. Jahrhunderts aus der Sanunlung von Richard von Kauf-

mann, Berlin 1901, Tafel LX.
^) P. Paoletti, L'architettura e la scultura del rinascimento in Venezia, Venedig 1893

bis 1897, I, p. 183, n. 7.
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1548, dessen Angaben den Charakter urkundlicher Zuverlassigkeit tragen. Mit

diesem Datuni, das sicherlich den terminus aucli der Entstehung festlegt, ist

das friiheste Datum iiber die Tatigkeit des Kiinstlers erhahen.

Ein Jahrzehnt spater ist Lauro Padovano in Roni. Ani 17. Januar 1482

wurde im Zinnner des Kardinals Domenico della Rovere ein «compromissun)

super extimassione picture in quatuor primis i.storis factis in capella maiore

pape» getroffen ^). Die daran beteihgten Maler Cos. Rosselh, BotticeUi, Ghir-

landaio und Perugino «com])romiserunt in venerabiles et egregios ac honora-

biles viros dominos (zwei geistHche Herren) Launun de Sancto Johanne

de Padua, Johannem Aloysium de Mantua, Ladislaum de Padua depictores et

mag. Johannem Petri de Dulcibus de Florentia Rome habitatorem . . . ad

taxandum et judicandum pituram.>>

Unter den Kiinstlem, welcher die her\-orragenden Maler mit dem Schieds-

spruch betrauten, ist nur einer allgemein bekannt. Giovannino de Dolci, der

Erbauer der sixtinischen Kapelle. Unbekannt der Mantuaner. Der dritte, der

neben Uauro genannt wird, sein Landsmann Uadislao, diirfte dagegen ein und

dieselbe Person sein mit dem «maestro Lanzilago padoano'>, der nach Vasaris

offenbar auf einem Dokument Ijeruhender Angabe zusannnen mit Antoniazzo

Romano die Fresken Fihppinos in der Caraffakapelle von S. Maria sopra

Minerva abschatzte -). Zwar erscheint der Xame in der gleichen Fomi wie bei

Vasari im Uibro Rosso der Plorentiner Malerzunft im Jahre 1472, aber der

Paduaner Scardeonius nennt ihn Lancilao ^) ; ebenso Ridolfi -^). An sich ist es

wenig wahrsdieinhch, daB zwei Paduaner Kiinstler so nahe venvandten

Namens annahenid gleichzeitig in Rom tiitig gewesen sind.

Fiir uns ist Lanzilago, Lancilao oder Ladislao von Padua nur ein Name.

mit dem sich bisher kein Kunstwerk hat verbinden lassen. Aber er gewinnt

ein wenig an Interesse durch weitere Xotizen. die iiber ihn erhalten sind, und

in denen nochmals— zum letztenmal — der Xame seines Landsmannes Lauro

vorkommt. Aus den Jahren 1505—15 11 ist ein an kuriosen Xotizen reiches

Xotizbuch (Memoriale) eines Kanonikers Bartolomeo Sanvito eihalten, in dem

von Lancilao mehrfach die Rede ist ^). Dieser war am i. Marz 1507 wieder

nach Rom gereist. In den folgenden Jahren werden ihm allerlei Gebrauchs-

gegenstande iibersandt (darunter ein «porphido da tridar colori »). Der Kanoni-

kus leiht einnial einem Xotar ((el Hbro de architectura volgare de Lancilao».

ein anderes Mal dem Fra Giocondo «el hbro de le machine volgare de

Lancelao, et el ditto hbro lia le figure depinte. •> Xicht klar ist, ob die

Biicher dem Lancilao nur gehorten oder ob er sie auch verfaBt hat oder ob

gar die Illustrationen des einen Manuskriptes von ihm stammten.

1) H. Steiimiann, Die .sixtini.SL-hf Kapelle, I, p. 034.

-) Vasari-Milane.si III, p. 470. — Kinen P. Niccolo Lanzilago faud ich mehriacb m
Biichern des Plorentiner Cannineklo.sters er^vahnt (A. S. P. Conventi .soppressi 113 [Car-

mine] Pa. 18 c 1G4, Pa. 149 c 27).

') De antiquitatibus Patavii, Ba.sel 1560: c De Lanqilao pictore Patavmo».

*) Le maraviglie deU' arte 1648, p. 73, ed. Hadeln, p. gi.

^) S. de Kunert, Un Padovano ignoto ed im suo memoriale . . ., in BoUettino d. Museo

Civico di Padova X, 1907, p. i ff.. p. 04 ff.
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Unter dem 4. Oktober 1508 ist ferner in deni Menioriale notiert '); «a di

ditto li prestai el David in charta rossa et la Nnnciata in charta tenta fo de

man de Lauro facte per principij da officiolo./

l)ie Notiz ist wertvoll : nicht luir als die spateste bishcr bekannt j;c-

wordene Knvahnung des Malers, sondern aucli weil er darin als ^liniaturniak-r

erscheint.

Dieser Umstand mag geeignet sein, eine \'orstellung von dem Mannc zu

gewinnen. Wer befahigt ist, die (Teduld heischende Kunst des Miniierens zu

iiben, kann kunstlerisch gesprochen nur von bescheiden in sich beschlossener

Art sein; kein wahrhaft ryroRer hat — in Italien wenigstens — Miniaturcn

gemalt.

Wer mit dieser neu erworbenen Einsicht die Kaufmannsche Predella bi-

trachtet, wird es nicht schwer haben, die Hand eines Malers darin zu finden,

der die feine Kunst der Miniatur zu iiben verstanden hat. Alles wird mit

gleicher Zierlichkeit behandelt, Vorder- und Hintergrund, iMguren und T'm-

gebung, Belebtes und Unbelebtes. Eine saubere Prazision charakterisiert das

Werk. Man erfreut sich der Treue im Detail. Aber auch den annmtigen

Erzahlerton wird man gern gewahr. Die christliche lyegende erscheint wie ein

Novellenstoff belebt. Ohne die her^'ortretende Gestalt des Evangelisten und
seinen N^^mbus wiirde man den Gegenstand bei einem der italienischen

Fabulirer suchen. In ruhigem Tenipo beginnt die Erzahlung rechts, macht im
Mittelbild halt und schreitet dann neu belebt im linken Abschnitt fort; im

getragenen Schritt einer Prozession zieht bunte Gestaltenfiille am Beschauer

voriiber.

Der Stil der Predella weist auf Padua. Uberfliissig, dies naher zu be-

griinden. Aber den mantegnesken Ziigen scheint doch auch ein zweites

Element beigemischt , das eher venezianiscli als paduani.sch gefaBt werden

darf. Die Strenge ist gemildert, liebenswiirdige Ziige schauen hier und dort

hervor. Neben Geistlichen w^alideln anmutige Jiinglinge ini Zeitkostiim und
zeigen reine Profillinien oder ein gleichmaBiges Oval. Man spiirt, daI3 diese

Art sich von Mantegna trennt, von fern auf Carpaccio hinfiihrt. P^inen kleinen

vSonderzug sieht man mehrfach wiederholt, dal3 von zwei nebeneinander vSchreiten-

den der entferntere sich en face im Gesprach zu dem Gefahrten wendet.

Wer die Art des Uauro Padovano, wie sie hier zu fassen ist, in sich

aufgenommen liat, wird ohne vSchwierigkeit sie in eineni Werk ahnlichen

Charakters wiederzuerkennen vermogen. In vS. Giovanni e Paolo liangt, viel

umstritten und recht verschieden beurteilt, das Polyptychon niit dem heiligeu

Vincenz Ferrer als Mittelbild. Die Predella (Tafel VI), deren mittleres Stiick

den Heiligen vor dichter \'oIksmenge predigend, die beiden Seitentafeln je zwei

seiner Wundertaten darstellen, riihrt offenkundig von keinem anderen als

unserem Meister her. Es ist die gleiche Mischung von paduanischen und
venezianischen lilementen darin. Vorziige und Scliwachen dersclben Art sind

crkennbar. Die uns vertrauten Gestalten im Zeitkostinn treten auf. gefallige

^) L. c. p. 12. — Der Verf. bespricht hicr zwei von dem Autor des Memoriale lur

S. Giustina in Monselice gestifteten Miniaturkodizes, die au.sgepriigt mantegnesken Stil

tragen. Diese waren auf die Autor.schaft des Lauro Padovano hin noch zu tmtersuchen.
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Jugend, die sich iiiit der Grandezza zukiinftiger Mitglieder des groCen Rates

zu bewegen weiB, Man beobachtet gewisse kegelartige oder niedrigere, turban-

gleiche Kopfbedeckungen, die auch von den Mannem auf der Berhner Predella

getragen werden; Gesprachsgruppen jener Art, wie sie dort so haufig sind,

fehlen nicht. Es ist volHg gleiche Erzahlergabe und Vortragsweise.

Dies ist das einzige Stiick, das ich mit volhger Sicherheit dem lyauro

zuzuschreiben vermag. Ich lasse aber zwei weitere Werke folgen, die seinem

Stil zum mindescen sehr nahe kommen. Unter den Schatzen des Museo Civico

Correr in Venedig befindet sich eine groBe Cassonetafel (Nr. 26), die an zwei

Stellen mit dem gleichen Wappen: weiBer Hirsch auf schwarzem Grund,
geschmiickt ist, wahrscheinHch dem Wappen der FamiUe Civran, wobei
freihch angenommen werden muB, daB der Grund urspriingHch blau gewesen
sei. Den Gegenstand vermag ich nicht zu deuten. Im Mittelbild sieht nian

eine Frau, die einen JiingHng verklagt. Links die gleiche Frau im Gefangnis;

femer ein Einsiedler. Rechts eine weite, von vielen Gestalten belebte Land-
schaft. Eine Erw^ahnung des Stiickes in der Literatur ist mir nicht bekannt^).

Die Malerei ist eher grob zu nenncTi, aber bei mehreren Besuchen der Samm-
lung in zeitHch weit getrennten Abschnitten erinnerte mich die Art der

Komposition doch an Lauro Padovano. Ein ausgezeichneter Kenner der

venezianischen Malerei '-) glaubt, das Stiick nach den Trachten der Frauen sowie

den Architekturformen auf die Zeit um 1500 ansetzen zu miissen; es erschiene

als die Arbeit eines zuriickgebHebenen Mannes, nicht eigentHch eines Primi-

tiven. Da war wissen, daB Lauro noch im ersten Jahrzehnt des neuen Jahr-

hunderts am Leben war, so konnte die Tafel wohl eine spate Arbeit von
ihm sein.

Zuletzt eine in GrisaiUemalerei ausgefiihrte Tafel in Langsfomiat (Tafel VII), im
Besitz von Sir Hubert Parry, Highnam Court '^). DargesteHt ist die Begegnung
Salomos mit der Konigin von Saba. Die Hauptpersonen nahem sich von
rechts und Hnks mit einander entgegengestreckten Handen; die zwischen ihnen

klaffende Liicke wird durch das sich hinter ihnen sammehide Gefolge noch
fiihlbarer. Die Gmppiemng halt sich ebenso frei von Leere wie I.^nklarheit

;

lassiges Schreiten und gelassenes Stehen wechselt gefaUig ab. Auch hier ist

der w^esentHche Charakter mantegnesk; man mochte glauben, einzelne Ge-

stalten aus Werken des groBen Paduaners schon zu kennen ; daneben aber ist

auch hier die venezianische Atmosphare deutHch spiirbar. Mitten unter den
Kriegern im Gefolge des Konigs steht ein Jiinghng im Zeitkostiim, volHg

Carpaccioartigen Gepriiges, und ebenso erinnern an diesen zwei junge Leute,

die, nahe dem Rande der Tafel sitzend, zu dem feierHchen Empfang die

Musik machen. DaB einige Gestalten, namentHch die beiden Hauptakteure.
ein wenig fremdartig wirken, darf nicht iibersehen werden; man wiirde sie,

allein betrachtet, wohl fiir veronesisch halten. In den langgezogenen Gc-
sichtem und dem nicht eben geistvoHen Ausdmck erinnern sie etwa an

*) In Scliubrings groBem Cassoncwerk ist es nicht aufgefiihrt.

^) Dr. von Hadehi, dem ich fiir eingehcnde Untersuchung vcrpfhchtet bin.

^) Ausgestellt in der 1912 vom Burhngton F. A. Club in London veranstalteten Aus-
stellmig imd in der von dem Klub herausgegebenen V^eroffcnthchung reproduziert. Mit
fremidhchcr, durch Robcrt C. Witt vcrmitteltcr Erlaubnis danach hier wiedergegeben.
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Giovanni Bellini, Hltar in S, Giovanni e Paolo, Yencdig

(dic Rltarstaflcl von Lauro Padovano).

Lauro Padovano (?), Salomo und die Konigin von Saba

(Sir Hubert Parry, Highnam Courl).





Lauro Padovano, ein Gchilfc dcs Giovanni Bellini lo;^

JMocetto. Ich vermute, daO gerade diese beiden l'igureii veranlaBt haben, das

Werk, das niir nur aus der Abbildung bekannt ist, mit Vorsicht Francesco

Euonsignori zuzuschreiben ^). — Was mich bei dieser Tafel, von der Ver-

einigung paduanisch-venezianischer Stilelemente abgesehen, an Lauro denken
laBt, ist besonders die Anordnung der Gruppe rechts hinter der Konigin ; sie

ist empfunden, aufgebaut im gleichen Gcist wie die Gruppen der Kauf-

mannschen und der S. Giovanni e Paolo-Predella. Die gleiche anmutige Art

zu gruppieren, Menschen miteinander in Beziehung zu setzen, offenbart sich

darin.

Das ist das geringe Gepack, das ich vorliiufig deni Lauro Padovano glaube

mitgeben zu dilrfen. Ich fiihle mich einigermaCen sicher, daB nicht fremde

Ware dabei ist. Mogen andere die Zuschreibungen liberprufen. Und damit

ware dann erschopft, was iiber den bescheidenen Meister, der zwischen be-

deutenden Kiinstlern aufwuchs und sich nach seiner Begabung an ihnen

bildete, zu sagen ware: wenn nicht doch das Wichtigste zu sagen iibrig ist,

dasjenige, um dessentwillen seine Person auf einiges Interesse Anspruch er-

lieben darf.

Wo wir dem Lauro Padovano zuni erstenmal begegnen, erscheint er als

Mitarbeiter des Meisters, der bestimmt war, die venezianische Malerei des

Quattrocento auf die Hohe zu fiihren. Es liegt nahe, zu vermuten, daB

Behini den Kiinstler von Padua her kannte; mit dieser Stadt verkniipfte ihn

die Arbeit friiher Jahre, als er noch Gehilfe seines Vaters war. Und Andrea

Mantegna, dessen Stil in Lauros Predellen unverkennbar ist, war durch

manches Jahr BeUinis bewundertes A^orbild gewesen.

SoUte dies das einzige Mal sein, daB BelHni sich des Lauro bediente, der

sich bei dieser Aufgabe als hochst brauchbar erwiesen hatte? Verschwand der

Gehilfe nach dieser einen Arbeit unbemerkt wieder aus der BelHni-Werkstatt ?

Und wer war denn der Kiinstler, dem er sich ahnHch unterordnete, als er die

Predella des Altars in S. Giovanni e Paolo iibernahm ?

Seit friihen Zeiten hat dieses prachtige Polyptychon (Tafel VII) viele Namen
getragen. Es gibt kaum einen der fiihrenden Meister, dem es nicht einmal zu-

geschrieben worden ist. Sansovino gibt es Giovanni BelHni, Ridolfi dem Luigi

Vivarini (wenn er, wie wahrscheinhch, diesen Altar im Auge hat) -), Boschini dem

Bartolommeo Vivarini. Von spateren venezianischen Autoren entscheidet sich

Zanetti fiir Carpaccio ; Moschini ^) schwankt zwischen dieseni und Bartolonnneo

1) Auf weii diese Attribution zuruckzufuhren ist, weiB ich nicht anzugeben. Vielleicht

aber i.st sie durch einen Hinweis auf die Predella des vS. Giovanni e Paolo-Altars ver-

anlaBt.

2) Hadeln in seiner Ridolfi-Au.sgabe p. 36 Anm. 5 nimnit dies unbedenkUch an.

^) Guida per la citta di Venezia, Venedig 1815, vol. I, parte I, p. i33- Hier die wert-

volle Angabe, daf3 Gasparo Diziani den Altar restauriert habe. — Dai3 die auCere Fassung

des Altars nicht mehr die urspriingHche ist, darauf wies G. Ludwig hin. Immerhin scheint

ein Originalrahmen des Ouattrocento Verwendung gefunden zu haben. Auch den Verhist

der das Ganze einst krcinenden Liinette mit Gottvater hat Ludwig festgestellt (Reper-

torium XXII, 1899, S. 449).
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Vivarini. Voii den neueren Autoritateii geben Crowe und Cavalcaselle ^) ein

merkwiirdig unsicheres Urteil ab; sie fanden, von Giovanni Bellini abgesehen,

Stilelemente aller genannten Meister in den verschiedenen Teilen; der Cicerone \
dagegen nimmt den Namen des Alvise Vivarini wieder auf. Dem bunten
Bukett fiigte Berenson -) noch den Nanien des Bonsignori hinzu und glaubte

die Entstehung zwischen 1484 und 1488 festlegen zu konnen. Diese Zu-

schreibung hat einigen Anhang gefunden (Ivionello Venturi ^) und T. Borenius *).

Erst ganz zuletzt (19 14) trat Roberto Longhi ^) ganz bestimmt dafiir ein, daB
der Altar das Hauptwerk der mantegnesken Epoche Giovanni BelHnis ist; er

setzt ihn um 20 Jahre friiher an als Berenson, namhch um 1460—1465. Auf
seine Seite tritt endhch A. \>nturi ^), nur dai3 er das Werk einem der ersten

Nachfolger BelHnis zuschreibt.

Aus allen diesen, sich vielfach widersprechenden Urteilen erkennt man das

eine, dai3 die Stilmerkmale nicht leicht zu fassen sind. Und doch will es

scheinen, daI3 jede ernsthafte Nachpriifung die Mehrzahl der vorgeschlagenen

Namen hatte ausschhei3en miissen. Weder die beiden Vivarini noch Carpaccio

konnen in Betracht kommen. Ebensowenig Bonsignori. Alles, was man zum
Vergleich heranzieht, verrat ein volhg anderes Temperament. Neben den
schlanken proportionierten Figuren dieses Altars enscheint der Veronese derb

und massiv, als ein Mann von ausgepragt provinziellem Geschmack. Hier
dagegen spiirt man das Wehen einer feinen, diinnen Luft, die mit kultivierten

Elementen durchsetzt ist.

vSeit Jahren bin ich von der Uberzeugung durchdrungen, daB das Altar-

werk von keinem anderen herriihrt als von Giovanni Bellini. Den Beweis
dafiir zu erbringen ist heute leichter als ehedem, weil wir in der Erkenntnis

der friiheren Epoche des Meisters ein gutes Stiick vorangekommen sind, hier

klarer sehen als selbst die alteren venezianischen Schriftsteller. Nicht zum
wenigsten durch die verschiedenen Aufsatze Berensons, in denen er sich ein-

gehend mit den einschlagigen Fragen beschaftigt hat ').

Die Schwierigkeit besteht in der Unsicherheit der Datierung der Werke,
die vor den achtziger Jahren liegen miissen. AuBer dem Datum 1472, das
nach Zanetti ^) auf der Pieta des Dogenpalastes gelesen wurde, konnen wir

nur die »Auferstehung Christi«, aus San Michele di Murano, jetzt in Berlin,

1) Deutsche Ausgabe V, p. 201.

2) Lorenzo I,otto, 2 ed., p. 43.
^) Le origini della pittura veneziana, p. 2b8.

*) In seiner Ausgabe von Crowe und Cavalcaselle, Xorth Italian painting I, p. 196,

Anxn. 4.

5) L'Arte XVII, 191 4, p. 241 ff.

*) Storia dell' arte italiana VII, parte IV, p. 554.
') «St. Justine of the Bagatti Valsecchi collection at Milan» — *The four Bellinesqiie

Triptychs froni the church of the Carita in V^nice», beide /.uerst in Gazette d. B. Arts 1913,
jetzt in Berensons dStudy and criticisni of ItaHan art, third series» abgedruckt. Ferner das
Giov. BeUini gewidmete III. Kapitel des Bandes «Venetian painting in Anierica» (New
York 191 6).

•*) Della pittura Veneziana S. 49. Benierkenswert ist, dali schon Ridohi an die.ser Stelle

die gleiche Zahl nennt, die freihch, so wie es in seineni Text steht, auf eincn im Refektorium
der Carita befindHchen Kruzifix bezogen werden muB, wenn hier nicbt ein Setzerversehen
vorliegt.
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mit eiiiiger Wahrscheinlichkeit kurz vor 1479 ansetzeii ^). Aber durch die

neuerdings erfolgte Zuweisung der vier Triptychen in der venenzianischen

Akademie, die einst die Kirche der Carita schmiickten, an Belhni, die vor

August 1471 entstanden sein miissen, haben wir einen weiteren ungefahren

Anhaltspunkt gewonnen, um nacli vor- oder riickwarts weiter zu gelangen.

Und nun wird es nicht schwer halten, zwischen diesen Werken, denen, die

1471 schon dastanden, dem Werk von 1472 und jenem Altar vom Ende des

Jahrzehnts die Tafehi in vSan Giovanni e Paolo einzuordnen. Was bei jedem
anderen der Meister, deren Namen in Vorschlag gebracht worden sind, nicht

mit Aussicht auf Erfolg wiirde versucht werden konnen: hier wird es gehngen.

Allein die Pieta in der Mitte der oberen Reihe hatte den Hinweis auf den

Schopfer des Altars geben sohen. Nicht nur weil sich BelHnis Meisterschaft

immer wieder an dem Gegenstand versucht hat, sondern weil einige seiner

Arbeiten dieser Fassung auffallend verwandt sind. Keine so sehr — in der

Hauptfigur — wie die im Museo Correr; nicht nur Neigung des Kopfes und
Aui3enkontur, auch die Betonung des Rippenkorbes und die parallelen Falten

des Bauches iiber dem Nabel sind hier wie dort zu finden. Und welcher

andere venezianische Meister hatte damals diese beiden Engel malen konnen,

mit so viel Innigkeit des Empfindens und voll zarter Schonheit?

Von den Figuren auf den unteren Tafehi zeigt namenthch der heihge

Sebastian Beziehungen zu anderen Belhnischen Figuren. Man darf nicht daran

AnstoJ3 nehmen, daJ3 der gleiche Heihge auf einem der Triptychen aus der

Carita (jetzt in der Akademie) einen abweichenden Typus zeigt, denn gerade

daB Belhni in seinen Jugendwerken zu keiner festen Typenbildung gelangt ist,

macht es so schwierig den Meister wieder zu erkennen, wie dies mehrfach be-

obachtet wurde 2). Vergleicht man aber die Proportionen, Stehung, die Haltung

der Arme oder die Zeichnung der Beine, besonders deren inneren Kontur, so

findet man dieselbe FormvorsteUung hier wie dort lebendig. Auch den nackten

stehenden Christus des I^ondoner, etwa gleichzeitig entstandenen Bildes wird

man mit einigem Aufschlui3 vergleichen, namenthch auch hinsichthch des in

harten Falten gebrochenen lyendentuches. Wahrend fiir den Christoph Parallelen

nicht nachgewiesen werden konnen, steht die Hauptgestalt, der heihge Vincenz,

nicht ganz isoHert bei BelHni da. Einmal hat die Zeichnung in Venedig zu

einem EvangeHsten ini ganzen Aufbau, sowie in der Hnearen Umschreibung

des Kopfes manche Verwandtschaft (stanimt sie doch auch aus annahernd

derselben Zeit); aber noch naher scheint der wohl aus einem Polyptychon

herriihrende Petrus Martyr in MonopoH ^) dieser Monchsgestalt zu kommen.
Man findet, abgesehen von dem offenbar iibereinstimmenden Verhaltnis von

Figur zum Bildganzen hier wie dort die rohrenartigen Falten unten am
Gew^and und eine iiberaus verwandte Anordnung des Mantels, der nur auf

dem Bild in MonopoH im Gegensinn erscheint wie auf dem venezianischen.

1) Dies hat G. Ludwig au.s deiu Testament der Mutter des vStifters der Kapelle wahr-

scheinlich gemacht (Jahrb. d. preuB. Kunstsammlungen XXIV, 1903. S. 133).

*) Dies hob ich schon in meiner Monographie iiber die Ktinstlerfamihe BclHni S. 55
hervor. Ebenso Berenson, Study and criticism, p. 48. Longhi, 1. c, p, 243, nennt den Meister

«cosi sconcertante nei suoi mutamenti di tipologia».

3) Abb. bei A. Venturi, Storia, p. 293.
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Am wenigsten bellinesk die Madonna der Verkiindigung. Es ist keine ihr

verwandte Gestalt bei Bellini nacliweisbar. Aber wer wiirde ohne andere

Anhaltspunkte die verschiedenen Madonnenbilder des friihen Belhni einem und

demselben Meister zuzuschreiben wagen? Eher laBt der Engel sich in einigen

Ziigen, die schon Longhi beobachtet hat, auf ihn zuriickfiihren : die hnke

Hand ist der rechten Hand der hl. Giustina in Mailand recht verwandt.

Immerhin wird man das relativ Fremdartige dieser beiden Tafeln einraumen,

das sich durch stiirkere Mithilfe, wenn nicht volhge Ausfiihrung eines anderen

Malers erklart ^).

Woran aber festgehalten werden muB, ist, dai3 dieser bedeutende Altar

sich stiHstisch und zeitHch einzig und allein in das Oeuvre des Giovanni

Belhni einreihen laBt. Es ist eine etwas jiingere Arbeit als die Triptychen aus

der Carita und die Pieta des Dogenpalastes; er zeigt andererseits noch nicht

den Formenadel der hl. Giustina, die erhabene GroBe des Pesaro-Altars. Wir
werden daher das Polyptychon in die Zeit zwischen 1472 und 1475 ansetzen

diirfen.

Eine gewisse Bestatigung dieser zeithchen Ansetzung finden wir in deni

Umstand, daB die Predella, die von Eauro Padovano herriihrt, sich stihstisch

nicht von dessen anderer Predella aus der Carita unterscheidet ; der Altar, zu

dem diese gehort, wurde aber im vSommer 1471 geweiht, wie wir gesehen

haben.

Es ist nicht ganz so wunderbar wie es scheinen mag, daB ein solches

Hauptwerk so lange verkannt, so beharriich seinem wirkHchen Urheber vor-

enthalten worden ist. Teilt der Altar damit doch nur das Schicksal so

bedeutender Bilder wie der hl. Giustina, die unbegreifHch lange dem Alvise

Vivarini zugeschrieben wurde, der herrHchen Pieta der vatikanischen Galerie,

die lange unter Montagnas Namen ging, wie der Berhner »Auferstehung«, die

man sogar einem Bartolommeo \^eneto gegeben hat, oder der Pieta, gleich-

faUs in BerHn, die noch CavalcaseUe mit den Vivarini in Verbindung brachte.

Und wird nicht ein weiteres Friihwerk des Giovanni Behini, seine vieUeicht

am groBartigsten konzipierte Madonna, das jetzt in der Chiesetta des Dogen-
palastes bewahrte Bild, bekannt als «Madonna dai begH occhi», seit neuerer

1) Icli will nicht imterlassen, hier einige Beobachtimgen mitzuteilen, die mir Dr.

von Hadehi aus Venedig sendet, der die einzehien Tafehi des Altars in seiner Wieder-
zusammensetzmig hat eingehend studieren konuen. »Die sechs Tafehi ohen sind von anderer
Hand als die Predella. Die drei Heihgen unten, die Pieta oben, der Verkiindigungsengel
— weniger die verunghickte Annvmziata — sind stark belHnesk, ja ich mochte fast ver-

muten, im AteUer Belhnis nach vSkizzen des Meisters von einem noch etwas imgewandteu
Schiiler ausgefiihrt. Die Zeichnung ist stellenweis so mangehiaft, die Modellierung so hart,

daB fiir die Ausfiihrmig Behini sicher nicht in Betracht komnit. I^iu Kiinstler von groCerem
Geschick tmd P^rfahrung, von grof3erer Sel])standigkeit hat die Predella au.sgefiilirt oder,

besser gcsagt, geschaffen. Auch die Komposition wird von ihm herriihren. . . . Der Kiinstler

der Predella ist schwerhch Veneziancr. l'Hir Verona sprechen etwas auCerlich die topo-
graphi.schen Motive der Arena imd des Ponte vecchio. Rein stilistisch gehoren die Bilder
am ehesten nach Padua.* — Ich bemcrke dazu, daC ich, allerdings nur ge.stiitzt auf das
Studium der Photographien, doch in dem Altar weitgehende Origiualarbeit des Giov.
Bellini zu erkennen glaixbe. Dies gilt namentlich fiir den h. Vinccnz, den Sebastiau (die

bestgegliickte Ge.stalt) und die Pieta.
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Zcit dem Lazzaro Bastiani zugeschrieben ^), womit dessen Kunstlertum eine

Leistung zugetraut wird, die weit jenseits von seiner Begabung liegt? AUe
diese irrigen Zuschreibungen beweisen nur das eine, daB man iiber den

Werken des reifen Giovanni BelHni den vStil seiner friihen Jahre vergessen

hatte, die Eigenart des beginnenden Meisters nicht mehr zu fassen vermochte.

Und dieser ProzeB hatte zeitig eingesetzt, wie eine Durchsicht der iilteren

venezianischen Autoren beweist.

Nun wollen wir uns aber doch hier erinnern, dai3 »Sansovino, welcher der

erste ist, der den Altar in San Giovanni e Paolo anfiihrt, als dessen Autor

Bellini nennt. Das hat man entw^eder nicht beachtet oder es als absurd vqt-

worfen. Woher aber hatte der Kompilator seine Angabe genommen?
In eineni methodisch wertvollen Aufsatz hat Hadehi nachgewiesen, dai3

Sansovino das Manuskript des Marc'Antonio Michiel gekannt und aus-

geschrieben hat -). Er weist darauf hin, daB manche . wertvollen Angaben, die

in der «Venetia descritta» enthalten sind, auf jenen Teil der Notizia zuriick-

gehen miissen, der uns nicht erhalten ist. Leider hat er es unterlassen, die

Stellen aufzufiihren, die eine Rekonstruktion der xerlorenen Partieen ge-

statten. Aber sie sind fiir den, der Michiels Diktion kennt, nicht schwer zu

erkennen; in ihrer knappen, sachHchen Art heben sie sich deutlich aus

Sansovinos Text heraus.

Der Kirche vSan Giovanni e Paolo hat Sansovino eine eingehende Be-

schreibung gewidmet. Er fiihrt alle die Grabmonumente einzehi an und gibt die

Inschriften wieder, wde dies seine Gepflogenheit ist. Am vSchluB des langen

Abschnittes folgen ein paar kurze Bemerkungen iiber die Bilder; und diese

Bemerkungen tragen den deuthchen Stempel Michielschen vStils. Wiirden wir

dies nicht sofort herausfiihlen, so miiBten einige Notizen, die darin enthalten

sind, uns beweisen, daB Sansovino fiir diesen Passus eine besonders gut unter-

richtete Ouelle zu Gebote stand; denn er weiB hier sogar iiber Kunstwerke

zu berichten, die zu seiner Zeit langst nicht mehr dort waren, er spricht iiber

alte Meister, die ihn kaum interessiert haben konnen. So fiihrt er einen

Petrus Martyr von Jacobello del Fiore an, der durch Tizians beriihmtes Bild

ersetzt wurde, und erwahnt eine von Jacopo BelHni ausgemalte kleine KapeUe.

Fiir die erste der beiden Angaben vermutet schon Hadehi ^) Michielsche

Provenienz; ich bin sicher, daB auch die zweite nur diesem Autor entnommen
sein kann. EndHch entspricht die Art und Weise, wie die Kunstwerke an-

einandergereiht werden, erst diejenige der Hnken, dann die auf der rechten

Seite, jedenfalls nicht der Gewohnheit Sansovinos.

Damit erhalt diese Nachricht iiber den S. \'incenz-Altar einen queUen-

maBigen Wert. Denn Michiel stand der Epoche, in der jenes Werk entstanden

1) Diese unglUckliche Attribution riihrt von G. Ludwig her (Repertorium XXIII, 1900,

S. 281 ff.). Mit der Madonna vergleiche man namenthch (He Madonna der Galerie in Verona

(mit dem schrag auf der Briistung stehenden Kind) ; fiir das Kind ist der Vergleich mit dem
Kind der mivoUendeten Bildes in Cordenons aufschhil3reich, das zuerst Gino Fogolari be-

kannt gemacht hat (Arte Cristiana A. II, 15. Mai 1914; Venturi, Arte itaUaiia, p. 262, dcr

das Bild viel zu zeitig ansetzt). Die besonders auffalHge Hnke Hand des Kindes findet sich

u. a. als rechte auf der Madonna der Brera (mit der griechischen Inschrift) wieder.

-) Jahrb. d. preuB. Kunstsammluugen XXXI, 1910, S. 149.

') In seiner Ausgabe des Ridolfi, vS. 34, Anm. 3.
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war, noch iialie; er spricht iiber die Werke der Quattrocentisten doch noch

wie ein jiingerer Zeitgenosse. Seine Nachrichten wurden zu einer Zeit ge-

sammelt, als die Kunde iiber die Schopfer der alten Altarbilder in den

Kirchen noch lebendig war. Und da das, was er iiber den Maler des Altars

weiB, niit dem Krgebnis der stilkritischen Untersuchung volhg iibereinstimmt,

so diirfen wir unbedenkhch seine Angabe zu dem Rang einer gesicherten Tat-

sache erheben. Kein anderer als Giovanni Belhni ist der Schopfer des Altars

in San Giovanni e Paolo. Und fiir die Predella hat er sich des gleichen

Gehilfen bedient \vie bei dem Altar des Bvangehsten Johannes in der Carita:

des Lauro Padovano. Als Gehilfe des groBen Meisters gewinnt dieser An-

spruch auf einen kleinen Platz in der Geschichte der paduanisch-venezianischen

Malerei; aber auch die anmutige Erziihlerkunst, die er in diesen beiden

Werken entfaltet, mag ihm unter den aufrichtigen Verehrem dieser Epochc
einige Freunde erwerben.

I

I



Vom Nachdruck im 15. jahrhundert.

Von

KoNRAD Haebler (Berliii).

Der Nachdmck ist fast ebenso alt als der Buclidruck selbst. vScliou die

36zeilige Bibel ist, von wenigen Seiten ani Anfang al^gesehen, ein Nachdruck

der 42 zeiHgen, und fast alle die Schriften, die aus den altesten Druckwerk-

statten \'on Mainz, Baniberg, Eltville usw. her\-orgegangen sind, haben es sich

gefallen lassen niiissen, dai3 sie von den spater gekommenen Druckern immer
und immer wieder nachgedmckt worden sind. Das ist auch nicht im min-

desten verwunderhch, denn der Unterschied zwischen einer handschriftUchen

und einer gedmckten Dmckvorlage war jener Zeit iiberhaupt noch nicht auf-

gegangen. Der Buchdmck wollte zunachst gar nichts weiter, als auf rascherem

und bequemerem Wege die Nachfrage nach geschriebenen Texten befriedigen.

Lange Zeit noch bezeichnen die Dmcker ihre Krzeugnisse als geschrieben,

wenn auch nicht mit Griffel und Feder, sondern mit einer wunderbar kunst-

fertigen Art des vSchreibens. Und es war nur natiirHch, dai3 die neue Art der

\'ervielfaltigung sich zunachst auf eine begrenzte Zahl von viel begehrten

Texten beschrankte, wie sie vorher schon durch die Schreiberschulen in den

Handel gebracht worden waren. Wamm aber sollte man einen solchen Text

immer wieder nach einer miihseliger zu erlangenden, vielleicht schlecht les-

baren, oft textlich wenig zuverlassigen Handschrift abdmcken, wenn man die

Moglichkeit hatte, ihn nach einer gedmckten Vorlage zu setzen, die in der

Gleichheit der Technik die Einteilung und Berechnung der Arbeit auBer-

ordentlich erleichterte und durch die Tatsache ihres vielfach verbreiteten

Wortlautes allein schon eine gewisse Gewahr einer vertrauen.swiirdigen Text-

gestaltung darbot ? In jenen ersten Jahrzehnten der Dmckerkunst war der

Nachdmck nicht nur nichts AnstoBiges, sondern man kann kiihnlich behaupten,

daB er fiir jene Zeit die Regel, und der Druck nach dem Manuskripte eine,

wenn auch allerdings keineswegs seltene Ausnahme darstellt. Wenn man die

Biicher der Wiegendmckzeit einmal daraufhin untersuchen wollte, wiirde es

sich hochst wahrscheinlich statistisch nachweisen lassen, daB mehr als die

Halfte von ihnen Nachdmcke sind.

Das Nachdmcken hatte so wenig etwas Unwiirdiges an sich. daB es sogar

in den \xrtragen iiber die Herstellung neuer Dmckwerke ausdriicklich \-oraus-

gesehen wurde. Anders wenigstens kann man es sich doch nicht erklaren,

wenn diejenigen, die fiir die Herstellung eines Buches in Pflicht genommen
werden, es zur Bedingung machen, daB ihnen neben dem klingenden Lohne

auch ein Exemplar des vollendeten Buches als ein Teil ihres Honorars zu-

gebilligt werden soll. Das aber finden wir mehrfach.
S
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Ini Jalire 1473 taten sich eine Anzahl der Universitat Bologna angehorige

Personhchkeiten zusammen, um auf ihre Kosten das dreibandige Repertorium

juris des Petrus Brixiensis de Monte drucken zu lassen. Uber diese An-

gelegenheit sind eine groi3e Reihe von Sonder^'ertragen geschlossen worden,

die von Sighinolfi ^) und Brioh -) bekannt gegeben worden sind. Darunter

befindet sich auch ein ani 4. Xo^'eniber 1473 abgeschlossenes Abkommen der

Verleger mit Petronius Xicolai de Zonis (Zagnis), worin dieser sich ver-

pfhchtet, die Korrektur des Druckes zu iibernehmen, und sich ausbedingt, daB

er auBer dem ansehnhchen Honorar von 120 duc. auch ein Exemplar des

Druckes zu eigen erhalten soh. Ein ahnhcher ^'ertrag wird am 24. Sep-

tember 1474 mit Petrus Alfonsi de Lordegna und Franciscus Johannis

de Huesca iiber die Korrektur des zweiten und dritten Bandes des Reper-

torium abgeschlossen, und darin erscheint abermals als ein Teil des aus-

bedungenen Honorares die Uieferung je eines Exemplares der zu korrigierenden

Bande. Xun sind allerdings diese Korrektoren alle drei gebildete Juristen, bei

denen vielleicht das sachhche Interesse und nicht nur der Wunsch, die

Vorlage zu einem eventuellen Xeudruck des \\'erkes zu besitzen, den AnlaB

zu dieser Forderung gebiklet haben mag. In anderen Fallen ist aber ein

solcher Zweifel vohkonnnen ausgeschlossen.

Am 7. Dezember 1474 nimmt Franciscus de Puteo (Puteolanus) in Bologna

den Petrus quondam Antonii Torelh in Pfhcht, um durch ihn in Parma oder

anderwarts eine Druckwerkstatte in Betrieb zu setzen. In dem Vertrage iiber-

nimmt Torelh die ^'erpfhchtung, den ganzen technischen Teil des Dmckens
zu besorgen, wahrend Puteo im wesenthchen fiir die Beschaffung der finan-

ziehen Mittel einzustehen hat. Torehi ist also unverkennbar ein einfacher

Drucker, und zwar vermuthch aus der Werkstatte des Bartolomei de Libri,

denn dieser und sein Bruder Domenico treten unter den Zeugen des ^'ertrags-

abschlusses auf. Aber auch Torehi verlangt neben seinem baren Honorar ein

Exemplar von jedeni durch ihn hergestehten Drucke.

Eine ganz ahnhche Abmachung begegnet uns noch einnial in einer Urkunde,
die viele Jahre spater an einem weit entfernten Orte abgeschlossen worden
ist. Der deutsche Kaufherr Hans Rix von Chur, der sich auch mit Verlags-

geschaften abgab, nahm in A^alencia den Martin Pasquasi, einen Biskayer, in

Dienst, damit er zu Venedig in der Werkstatte des Paganino de Paganinis

die Druckerkunst erlernen und die Ausfiihrung der von Rix in Auftrag

gegebenen Drucke iiberwachen sohe. Auch dieser angehende Drucker aber

machte es sich aus, daB er neben freier vStation und festem Gehalt ein

Exemplar \-on jedeni Drucke erhalten sollte, an dem er mitgearbeitet hatte ^).

Besonders diese letzten beiden Vertrage niachen es unverkennbar, daB die

Drucker, selbst solche, die sich noch gar nicht in selbstandigen Stehungen
befanden, vielfach bestrebt waren, sich eine vSammlung von Biichern an-

zulegen, gewiB nicht aus idealem Interesse an deren Inhalt. sondern doch

^) Franc. Puteolano e le oriyini della stampa in Bologna e in Parnia. In: Bibliofilia XV'
S. 263 ff.

-) Contributo alla storia della stampa in Bologna. In: Atti e memorie della R. dep.
di storia patria per le prov. di Romagna. III. Ser., vol. 17, S. 162 ff.

^) vSerrano, Diccionario de las imprentas en Valencia. v^. 457 f.
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wohl siclier iii der Aljsicht, sich damit einen Grundstock von Vorhigen zu

sichcrn, die sie bei sich bietender Gelegenheit ohne weitere Miihe zur Her-

stellung neuer Ausgaben sich zunutze niachen konnten. Das lCrscheinen

solcher Bedingungen in 1 )mcker\"ertragen verschiedener Zeiten und Gegenden

lafit jedenfalls darauf schheCen, daC danials gewii3 noch nieniand an dem
Nachdruck Anstol.^ nahm.

Das ist allerdings bald anders geworden. Wann und wo zum ersten Male

ein Drucker den Versuch gemacht hat, seine Erzeugnisse gegen unberechtigte

Nachahnmng zu schiitzen, bedarf noch einer naheren Untersuchung. Tatsache

ist, daB verschiedene Drucker schon in friiher Zeit bestrebt gewesen

sind, sich fiir den Ort oder den Bezirk, in dem sie sich niederheCen, das

ausschheBhche Recht auf die Ausiibung der schw^arzen Kunst gewahrleisten zu

lassen. Von diesen Handwerksprivilegien ist aber das Buchprivileg, d. h. der

gesetzhche Schutz einer bestimmten Textausgabe doch wesenthch verschieden.

Bis jetzt hat nur Fuhn ^) aus archivahschen QueHen fiir Venedig zusammen-

gestellt, was dort noch an Privilegien fiir den Buchdruck vorhanden ist. Das

kann recht leicht auch den tatsachhchen Ursprung der Einrichtung erfassen,

denn in dem Welthandelszentrum von Venedig hat auch der Buchhandel viele

seiner technischen und organisatorischen Xeuerungen zuerst in Anw-endung

gebracht und ausgebildet.

Das alteste, einem bestimmten Buchdrucker erteilte Privileg fiir den Druck
eines bestimmten Buches, das Fuhn verzeichnet, ist vom 17. August 1492,

und betrifft des lyconardus Justinianus, de urbis Venetiae origine, das von

Bernardinus Benahus mit dem Datum pridie Kalendas februarias 1492 — da

Venedig mit dem Inkarnationsstil rechnet, ist darunter 1493 zu verstehen —
veroffenthcht ist. Die Einrichtung mag danials doch wohl noch etwas

ziemhch Neues gewesen sein, denn es werden nur noch zwei Privilegien aus

diesem und ebenso nur drei aus dem nachsten Jahre angefiihrt. Dann aber

steigt die Zahl mit Schwankungen ; 1494 sind es deren 11, 1496 sogar 20, und

wenn diese Maximalzahl bis 1500 nicht wieder erreicht w'ird, so hegt das nur

daran, dai3 sich die Drucker oder Verleger anfangs fiir jedes einzelne Buch ein

besonderes Privileg hatten erteilen lassen, dann aber bald dazu iibergingen,

stets gleich eine ganze Gruppe — bis zu 18 vStiick! — auf einmal zur Privi-

legierung anzumelden.

Dieses Vorgehen der ^-enezianischen Buchhandler hat Schule gemacht.

Bald darauf begegnen wir auch in Frankreich und Spanien den ersten, durch

ein Vertriebsprivileg geschiitzten Biichern, und auch in Deutschland reichen

die ersten Spuren einer solchen Einrichtung noch bis in das 15. Jahrhundert

zuriick.

Freihch war der vSchutz, den sie gewahrte, nur ein recht mai3iger. Jeder

Territorialherr konnte natiirHch eine solche Bestimmung nur fiir das be-

schrankte Gebiet seiner Gerichtshoheit erlassen; und wenn auch die Privilegien

vielfach nicht nur den Xachdruck ini eigenen Uande, sondern auch den Ver-

trieb von anderwarts hergestellten Ausgaben verboten, so l^cdeutete das alles

^) Documenti per .servire alla .storia della tipografia Veneziana. In: Archivio Veneto
B(l. 23, vS. 84 ff.
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doch nur einen selir eng begrenzten Schutz zu einer Zeit, wo ItaHen allein

schon in eine groBe Menge von kleinen Territorialherrschaften zerfiel, deren

jede nur allzusehr geneigt war, die eigenen Untertanen, sei es auch aufKosten
der nachsten Nachbarn und Freunde, in ihren wirtschaftlichen Interessen zu
fordern. AuBerdem aber heJ3en sich meistens die Bestimmungen des Rechts-

schutzes nur allzuleicht umgehen. Gar oft geniigte schon eine kleine Ver-

anderung ini Titel oder in der Ausstattung, um deni Buche den Anschein einer

neuen Bearbeitung zu geben, obwohl es sich im Grunde nur herzhch wenig von
einem bloi^en Nachdrucke unterschied.

Trotz alledem kann der vSchutz des Privilegs nicht ganz ohne Bedeutung
gewesen sein, sonst wiirden wir kaum auch schon im 15. Jahrhundert den ersten

Spuren des boswilligen Nachdrucks begegnen. Als solchen aber miissen wir es

doch wohl unbedingt ansehen, wenn ein Nachdrucker sein Erzeugnis mit der

Druckunterschrift des Originals in die Welt hinausgehen hei3, also die eigene

Vaterschaft verleugnete, um den Anschein zu erw^ecken, als handele es sich

um Exemplare der Originalausgabe, die wohl ein buchhandlerischer Erfolg

gewesen sein mui3, sonst liatte sich der Nachdrucker schwerHcli dazu ent-

schlossen, von dem Buche eine neue Ausgabe zu veranstalten.

Mir sind allerdings bis jetzt nur wenige solche Falle aus dem 15. Jahrhundert

bekannt geworden. Diese sind aber durchaus bezeichnend und reclit interessant.

Angelus de GambiHonibus von Arezzo und Albertus de Gandino liaben jeder

eine juristische Abhandlung De maleficiis verfai3t, und diese beiden Traktate

sind wiederliolt gleichzeitig mit einem gemeinsamen Titelblatte von italienischen

Druckern herausgegeben worden. Eine solche Ausgabe hat im Jahre 1494 aucli

Baptista de Tortis, der durch seine juristischen Textausgaben w^eitberiihmte

venetianische Buchdrucker, veranstaltet, von der der erste Teil am 24. April,

der zweite am 22. Mai zum Abschlul3 gelangte. Tatsachlicli gibt es aber nicht

nur eine, sondern zwei drucktechnisch volHg von einander verschiedene Aus-

gaben, die nach den Unterschriften beide aus der Werkstatt des Baptista de Tortis

an den angegebenen Tagen liervorgegangen sein wollen. Nach menschlichem

Ermessen kann doch aber davon nur die eine echt sein, und bei der anderen mui3

es sich um einen Nachdruck handeln. Moglich ware es natiirHch immerhin,

daI3 dieser Nachdruck nicht in betriigerisclier Absicht mit der Unterschrift der

auf deni Gebiete der Rechtswissenscliaft bertihmten Firnia . des Baptista

de Tortis versehen worden ist. Wir kennen aus der Zeit der Wiegendrucke

unterschiedHche Falle, in denen ein Nachdruck mit solclier achtloser Hast

hergestellt worden ist, dai3 man es versaumt liat, die Angaljen, die nur fiir

die Originalausgabe berechtigt waren, auszusclieiden oder in der Weise ab-

zuandern, wie es fiir den Neudmck erforderlich gewesen ware. Das bekannteste

Beispiel dafiir ist das Confessionale des Bartholomaeus de Cliaimis, deni

Christoph Valdarfer, als er ini Jahre 1474 in Mailand eine Ausgabe ver-

anstaltete, eine langere Nachschrift in \^ersen beigab, in der er sicli als

Drucker des Buches bekannte. Diese \'erse finden sich mit Valdarfers

Namen in einer ganzen Reilie von Ausgal^en wieder, vielfach olme weitere

Zusatze, oft aber aucli in Drucken, in denen sicli der wirkHclie HersteUer aus-

driicklich nennt, ohne sich des Widerspruchs mit den metrisclien Angaben
bewul3t zu werden, ein sicheres Zeichen dafiir, daC es sich in diesen Fallen
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nicht um eiii boswilliges Konkurrenznianover, sonikrn nur uni gedankenlose

Fahrlassigkeit handelt.

Es wird aber schwer, das letztere auch dann anzunehnien, wenn ein

Drucker in eiii und deniselben Werke zweimal die ganz ausfiilirhchen iTsprungs-

angaben einer fremden Werkstatte stehen laBt, doppelt schwer, wenn man in

Betracht zieht, dal3 es sich um eine Firma handelt, deren juristische Ausgaben
Weltruf genossen, wahrend der Nachdrucker — in diesem Fahe ist cs Paganinus

de Paganinis gewesen — zwar gleichfalls einem angesehenen Buchdruckgeschafte

vorstand, auf deni Gebiete der juristischen Literatur aber keineswegs her^^^or-

ragend tatig gewesen war. Trotz alledem ward man in dieseni Falle vielleicht

die mildere Erklarung fiir die auffallende Tatsache nicht unbedingt von der Hand
weisen diirfen.

Es scheint namhch, als ob die Tatsache der unrichtigen Unter.schrift schon

in alter Zeit entdeckt und daraufhin w^enigstens in einem Teile der Auflage die

unrichtige Angabe getilgt worden sei. Die Gottinger Universitatsbibhothek besitzt

ein Exemplar des Paganinischen Nachdruckes, in welchem die vSchlui3schrift vom
22. Mai 1494 durch Bedecken mit schwarzer Farbe unleserlich gemacht worden ist.

Da es erwiesenermaBen auch Exemplare von dem Drucke gibt, in denen die

unrichtigen Angaben in voller Unberiihrtheit dastehen, so kann es sich dabei nur

um eine MaBregel handeln, die erst dann zur Anwendung gelangt ist, nachdem
bereits ein Teil der Auflage durch Verkauf in andere Hande gelangt war. Schliel3-

lich ist es wohl auch nicht ausgeschlossen, daJB die Tilgung in dem Gottinger

Exemplare nur eine Eigentiimlichkeit dieses ware und also vielleicht nicht von
dem Drucker selbst, sondern von einem friiheren Besitzer herriihren konnte, dem
zufallig der wahre Tatbestand bekannt geworden ware. Sehr wahrscheinlich

i.st mir dies aber nicht, vielmehr hat es mir den Eindruck gemacht, als .sei

der mit groBer Genauigkeit angebrachte schwarze Uberdruck auf mecha-
nischem Wege in der Druckerpresse hergestellt worden. Da nun, soviel

wir bisher wissen, von einem Prozesse zwischen Baptista de Tortis und
Paganino de Paganinis wegen unberechtigten Nachdruckes nichts verlautet, so

liegt immerhin noch die Moglichkeit vor, daB die falschen Druckangaben
wirklich nur aus Fahrlassigkeit stehen geblieben sind, und als das Versehen,

wenn auch sehr spat, entdeckt wurde, freiwillige Remedur von seiten der

nachdruckenden Firma geleistet worden ist. Ich nmB aber gestehen, daB diese

mildere Erklarung nur wenig Wahrscheinlichkeit besitzt; viel naher liegt es

unbedingt, da6 es sich hier um einen Fall von bewuBter Irrefiihrung des

kaufenden Publikums gehandelt hat, und daB die Tilgung der falschen An-
gaben in dem Reste der Auflage infolge eines rechtlichen Erkenntnisses erfolgt

ist, von dem nur zufallig die Quellen uns bis jetzt noch nichts verraten haben.

Nicht minder gravierend liegen die \>rhaltnisse in einigen anderen Fallen,

die dadurch noch besonders schwer wiegen, daB sie alle aus ein und der-

selben Werkstatte her\'orgegangen sind.

Im Jahre 1477 hatte vSixtus Riessinger in Neapel auf die Anregung des

Perloisius Rizius die Abhandlung des Andreas de Isernia : Ivcctura super feudis

gedruckt und gemeinsam mit Francesco del Tuppo dem Giovanni Battista degli

Bentivogli gewddmet. Der Druck tragt eine ausfiihrliche Unterschrift, nacli der

er in Neapel im goldenen Zeitalter unter der Regierung Konig Ferdinands von
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Sixtus Riessinger am 5. Febmar 1477 vollendet worden ist. Es ist ein statt-

licher Foliant von 216 Blatt, in zwei Spalten gesetzt, deren jede 58 Zeilen

aufweist. Von diesem Drucke gibt es ebenfalls eine zweite Ausgabe, die ganz

dieselbe Unterschrift tragt, sich also ebenfalls fiir einen Druck des Sixtus

Riessinger aus dem Jahre 1477 ausgibt. Allerdings unterscheidet sie sich

insofem von der echten Riessingerschen Ausgabe, daB sie das ^''orwort des

Perloisius Rizius ani Anfang und die Widmung an Bentivogho am Ende weg-

lai3t. Uni so auffallender muB es aber damm wirken, da6 sie die Druck-

angaben von 1477 beibehalten hat. Entstanden ist sie jedenfalls sehr wesent-

lich spater; der Text ist darin auf 160 Blatt zusammengedrangt dadurch, dal3

der Dmcker in jeder Spalte 73 Zeilen untergebracht hat, so daB der Neu-

dmck an Vornehmheit zweifellos hinter seiner Vorlage zuruckbleibt. Es ist

fast unbegreifhch, inwiefern der Dmcker glauben konnte, da.Q es seinemWerke

zur Empfehlung dienen konne, wenn er es fast um ein Jahrzehnt — wie wir

aus typographischen Griinden annehmen mlissen — zuriickdatierte. Es ist nur

damit zu erklaren, da6 das Werk gerade in dieser neapohtanischen Ausgabe

besonders geschatzt und diese deshalb noch immer von dem kaufenden

Pubhkum begehrt wurde. In WirkHchkeit ist dieser zweite Druck her\'or-

gegangen aus der Werkstatte des Ulrich Scinzenzeller in Mailand und gehort

jedenfalls erst der Zeit an, als dieser sich von seinem Partner Leonhard
Pachel im Jahre 1487 getrennt hatte und nun jeder von den beiden fiir

eigene Rechnung weiterdruckte, wobei sie sich aUe beide mehr durch die Menge
dessen, was sie an den Markt brachten, als durch die inneren Vorziige

ihrer Erzeugnisse auszeichneten. Besonders aus vScinzenzellers Dmckerei
sind zahlreiche Dmcke her\"orgegangen, die die unverkennbaren Merkmale
groi3er Fliichtigkeit an sich tragen. Kommt es doch gelegenthch sogar in

einem seiner Dmcke vor, daQ er die SchluBschrift seiner Vorlage mit ab-

dmckt, trotzdem aber ihr dann eine neue Unterschrift mit vollen Dmck:=
angaben folgen laBt.

Unter solchen Umstanden lage es an sich wohl nahe, in den Dmckangaben
des Scinzenzellerschen Isernia eine bloBe FUichtigkeit zu sehen, trotz der bei

der Zurechtmachung der \'orlage durch die Weglassung der Dedikationen be-
wiesenen vSorgfalt. Es koninit aber noch ein zweites Moment hinzu, welches
dagegen spricht, daB die falschen Angaben auf einem \'ersehen Ijemhen. Der
Fall wdederholt sich namlich ein zweites Mal ganz unter denselben ver-

dachtigen Umstanden.
Unter den Wanderdruckern, die zwischen den Stadten Oberitaliens hin-

und herziehend ihre Kunst ausgeiibt haben, ist wohl kein anderer so wenig
seBhaft gewesen, wie Henricus de Colonia, dem wir alle paar Jahre teils allein,

teils in voriibergehender Gesellschaft mit anderen Druckern immer wieder an
anderen Orten begegnen. Trotzdem mogen seine Ausgaben einen guten Ruf
genossen haben, denn er hat nach und nach einen groBen Teil der minder
umfanglichen juristischen Abhandlungen, die zur Zeit in besonderem Ansehen
standen, herausgebracht. Von ihm gibt cs eine Ausgabe der Erlautemngen
des Franci.scus de Accoltis zum ersten Teilc des Infortiatum, die zwar
142 Blatt zu 2 Spalten mit 58 Zeilen umfaBt, die aber am Ende des ersten

Teiles, de soluto matrimonio, auf Blatt 41 eine SchluBschrift triigt, nacli
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welcher der Druok in Sieiui voii Henricus de Colonia ani 13. Juli 1486 zuin

AbschluB gebracht worden ist.

Auch zu diesem Drucke, allerdings nur zu (Heseni ersten Teile, gibt es

einen Paralleklruck, der genau dieselben Angaben iiber seine HersteHung
macht, im iibrigen aber vollkonnnen von ihni verschieden ist. Kr umfaBt nur
28 Blatt mit y^ Zeilen in der Spalte, und die Untersuchung seiner druck-

technischen Eigentumhchkeiten ergibt, dai3 auch er aus der Werkstatt des

Ulrich Scinzenzeller her\-orgegangen ist. Kr ist dem Isernia nicht nur mit
seinen y^ Zeilen in der Spalte ahnhch, sondern er ist auch mit denselben

beiden Schriftarten gedruckt, wie jener. Kr wird deshalb, so diirfen wir

annehmen, anniihernd zu derselben Zeit entstanden sein wie der Isernia, und
so gelangen wir zu der Krkenntnis, daB es in der Druckertatigkeit des Ulrich

ScinzenzeHer eine Zeit gegeben hat, in welcher er mehrfach fremde Druck-

erzeugnisse — und jedenfalls solche, die sich einer groi3eren Nachfrage bei

dem kaufenden Publikum erfreuten — nicht nur iiberhaupt nachdruckte,

sondern in der Weise nachdruckte, dal3 er seine Krzeugnisse fiir Kxemplare

der begehrten fremden Ausgaben gelten heio.

DaB dies aus bloi3er Nachlassigkeit geschehen sein konnte, ist doch wohl

so gut wie ausgeschlossen, besonders bei einer Druckerei, die sich durch

massenhaften Nachdruck landlaufiger Werke auch sonst auszeichnet. Wir
konnen namhch nachweisen, dai3 die P'irma Pachel und Scinzenzeller — die

Trennung vom Jahre 1487 hat sich anscheinend niehr auf den \'erlag als auf

den Buchdruck erstreckt, denn beide Drucker benutzen nicht nur die alten

Schriften weiter, sondern aucli neue Typen, die erst nach dem Jahre der

Trennung auftauchen, werden bald von deni einen, bald von dem andern

gebraucht — lange Jahre hindurch ihre Druckerzeugnisse unter falscher Flagge

hat segeln lassen. Im Jahre 1488 ist eine Ausgabe von Baldus de Ubaldis:

vSuper prima parte Digesti A^eteris herausgekommen, die statt der Unterschrift

ein langeres Nachwort des Druckers tragt, worin er das Buch den Kaufern

angelegentlich empfiehlt. Dieses Nachwort ist vom 17. November 1488 datiert;

es beginnt aber mit den Worten: Venetiis expletum est commentum domini

Baldi de Perusio sublimi ingenio ementum super primo Digesti veteris libro.

Darnach mui3te man es unbedingt fiir einen venetianischen Druck halten; es

ist aber Scinzenzellersche Arbeit aus Mailand. Und dai3 die Angabe »Venetiis

expletum« wirklich beabsichtigt, einen Venetianer Ursprung vorzutauschen,

ergibt sich daraus, daB ein vom i. Februar 1489 datierter Druck von Johannes

de Imola: Super tertio libro decretahum, der in gleicher Ausstattung in

Mailand hergestellt ist, sich direkt: impressus Venetiis nennt. In weit um-

fanghcherem Mai3e wiederholt sich derselbe Vorgang ein paar Jahre spiiter.

In den Jahren 1494 und 1495 sind aus der Mailander Werkstatte eine ganze

Reihe juristischer Drucke hervorgegangen, die siimtHch als Druckort Venedig

bezeichnen. Ks sind dies des Alexander de Tartagnis Konnnentare zum
Digestum \'etus vom i. Marz und i. Mai 1494 mit den Apostillae vom
20. Marz 1495; ziim Digestum Novum vom 18. November und 12. Dezember

1494, und Apostillae dazu vom 30. Mai und 2. Juni 1495; zu den beiden

ersten Biichern des Codex voni 15. September 1494 und Apostillae vom
17. April und 5. Mai 1495. Alle diese Bande geben, ohne einen Drucker zu
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neiinen, \'enedig als Druckort an, obwohl ihr Druckniaterial — die Ausstattung

ist bei allen ganz die gleiche — keinen Zweifel dariiljer zulaiSt, da(3 sie von
Pachel oder Scinzenzeller gedruckt sein miissen. Uni Nachdrucke \'enetianischer

Ausgaben handelt es sich allerdings, so weit die Unterschriften in Betracht

kommen — texthch sind es natiirhch solche — nicht, wenigstens ist von
keiner dieser Ausgaben ein Paralleldruck in echten venetianischen Typen zum
Vorschein gekommen. Offenbar aber ist in allen diesen ^"'allen der Druckort

»\'enedig« nur fingiert, und zweifellos doch nur deshalb, um die Mailander

Erzeugnisse als ^^"'erke der renommierten venetianischen Firmen erscheinen zu

lassen.

Wir sehen also, daC die Mailander Firma Pachel und .'^cinzenzeller in recht

umfanghcher Weise darauf ausgegangen ist, das kaufende Pubhkum zu tauschen

und sich widerrechthch das Ansehen der anerkannten ^'enetianischen Firnien

zunutze zu niachen. Es ist deshalb nicht gut moghch, in irgend einem
einzehien Falle zu ihren Gunsten eine bona fides anzunehmen. Damit ergibt

sich aber, dai3 selbst die denkbar schhmmste Form des Xachdmckes, diejenige,

in der es sich um den betriigerischen MiBbrauch fremder Rechte handelt,

bereits bei den Druckern des 15. Jahrhunderts ihre \'organger gehabt hat.

i



Das Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio

Lafreri.
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Christian Huelsen (Heidelberg).

r hat wolil selten so volle Geltung gehabt, wie in der zweiten Halfte des sech-

zehnten Jahrhunderts. Der papsthche Hof, dessen Macht und Reichtuni seit

Paul III. in bedeutendem und stetigen Anstiege war, zog hervorragende

]\Ianner aus allen lyandern P^uropas zu einfhiBreichen und hoch dotierten

vStellungen heran ; ini KardinalskoUegium fehlte es nicht an freigebigen und
erleuchteten Gonnern der Wissenschaften und Kiinste; Baumeister, Bildhauer

und Maler, nicht nur aus ItaHen, sondern auch von jenseits der Alpen, fanden

iiberreichHch zu tun. um den Riesenbau von St. Peter der ^^oHendung zu-

zufiihren, um die Palaste der GroBen zu schmiicken und uni die Spuren des

verheerenden Sacco di Roma, der Erstiirmung -und PUinderung im Jahre 1527, ,

zu verwischen. GroB ist die Zahl der Miinner, die so auf L,ebenszeit oder auf

lange Jahre die ewige Stadt zu ihrem Wohnsitze wahlten ; und dazu kamen
die unendHchen Scharen derjenigen, welchen nur ein kurzer Aufenthalt in den

Mauern Roms vergonnt war: Glaubige, die es zu den heihgen Statten zog,

Kiinstler, welche die Meisterwerke Raffaels und Michelangelos studieren woHten,

Philologen und Altertumsfreunde, die mit heiBeni Bemiihen nach den Resten

antiker Kunst in romischen Palasten und Garten, oder nacli Hterarischen

Schatzen in der vatikanischen und anderen BibHotheken sucljten.

Wohl die meisten von diesen Romfahrern hatten natiirHch den Wunsch,

von den Denkmalern der Kunst und des Altertums, die sie bewundernd

schauten, auch sichtbare Andenken in die Heimat zu l^ringen. Wer Stift und

Zeichenfeder zu fiihren verstand, war gut daran: die zahlreichen- Skizzen-

biicher itahenischer und nordischer Kiinstler des sechzehnten Jahrhunderts

geben Zeugnis von der Hingebung und dem FleiBe, mit deni man sicli \on der

Stadt, der Landschaft, den Kunstschatzen bildhche Erinnerungen zu fixieren

suchte. Aber sehr viel groBer war die Zahl derjenigen, welche dergleichen

ricordi sich selbst zu schaffen nicht imstande waren.

Fiir solche Besucher nun bildet sicH in jener Zeit ein Kunstzweig — man

konnte ihn auch Industriezweig nennen — aus, der in seinen Anfangen

bereits in die friihen Jahrzehnte des Cinquecento hineinreicht, und der fiir die

Entvvickelung der graphischen Kiinste im allgemeinen von sehr bedeutendem

Einfhisse geworden ist. Im 15. Jahrhundert hatten die Kupferstecher ItaHens

ihre Aufgabe vor aUem darin gesucht, selbstandige Kompositionen zu schaffen,

oder die Handzeichnungen beriihmter Meister wiederzuge1:)en :
nun fiihrte die

Nachfrage nach Reproduktioncn \'ielbewundcrter Bauwerke, Skulpturen und
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Gemalde zur Schaffung zalilreiclier Blatter, die iii crster Linie das iiilialtliche

Iiiter.esse zu befriedigen bestimmt waren. Kein geringerer als Raffael war es,

der diesen Kunst- und Geschaftszweig in Rom zuerst organisierte. Er ver-

anlaBte, wie Vasari berichtet ^), in seinen letzten Lebensjahren seinen Schiiler

Marcantonio Raimondi, der bereits zahlreiche Stiche nach Zeichnungen des

Meisters ausgefiihrt und damit gute Geschafte gemacht hatte, im Yerein mit

seinem Faktotum Tonniiaso Baviera, den Stich, Druck und Verkauf von
Blattern nach seinen Werken im groi3en zu betreiben. Die Blatter, mit den

Initialen des Malers R. S. und dem Zeichen des Stechers M. F. versehen,

fanden vortreffhclien Absatz; bald gesellten sich andere Kiinstler, namentlich

der Venezianer Agostino de' Musi und der Ravennate Marco Dente zu der

Werkstatt Marc Antons, und neben den Schopfungen Raffaels begann man,

die Meisterwerke antiker Plastik, den Laokoon, den ApoU vom Belvedere und
zahlreiche andere v^tatuen und ReHefs durch den Stich den Kiinstlern und
Altertumsfreunden zuganghch zu machen.

Der Sacco di Roma 1327. durch den Marcajitonio den groBten Teil seiner

Habe verlor und zum Verlassen der Stadt gezwungen wurde, machte, wie es

scheint, diesem bhihenden Handel zunachst ein Ende. Aber die Platten,

welche Marcanton und seine Genossen geschaffen hatten, waren groBenteils

der Zerstorung entgangen, und mit ihnen wurde im folgenden Jahrzehnt das

Geschaft wieder aufgenommen, doch nun nicht mehr von den Kihistlern,

sondern von den Buchhandlern Ronis.

Im Rione di Parione, dem Viertel der Kopisten, Drucker und Buchhandler,

bestanden schon vor dem Sacco die Buchladen der Briider Tramezzino aus

Venedig und des Mailanders Antonio Salamanca -). Ob diese bereits zuzeiten

Marca4itons auch den Handel mit Kupferstichen betrieben haben, ist einst-

weilen nicht auszumachen: haufiger erscheint auf Stichen der Name Sala-

mancas erst seit 1538 ^), der der Tramezzino seit den vierziger Jahren.

1) Vita di ^NIarcantoiiio, vol. V, p. 411, ed. Milanesi (nach Erwahnving der zahlreichen

Stiche nach Raffaels Zeichnungen le qiiali opere acqnistarono a Marcantonio tanta jamo,

ch' erano molto piu stimate le cose sue pel hiion disegno che le jiaminghe, e ne facevano i

mercanti bnonissimo guadagno) : Aveia Bafjaele tenuto moW anni a macinar colori un gar-

zone chiamate il Baviera, e jjerche sapea jiur qualche cosa, ordinb che Marcantonio intagliassc

e il Baviera attendesse a stampare, per cosi jinirc tutte le storie sue, vendendolc ed in grosso

ed a minuto a chiunche ne volesse : e cosi messo mano alV opera, stamparono nna infinita di

cose che gli furono di grandissimo guadagno ; e tutte lc carte fiirono da Marcantonio segnate

con questi segni : per lo nome di Baffaello Sanzio da Urhino B. S., e per quello di Marcantonio

M. F. — Vgl. L. Ozzola, Repertorium fiir Kunst\nssenschaft XXXIII. 1910, p. 400

bis 402; H. Thode, Die Antiken in den vStichen Marcantons, Leipzig iSSi.

2) Das von GnoH, Archivio della Societa romana di .storia patria, XVII, 1884 p. 375—520,

veroffentHchte Censimento deHa citta di Roma aus dem Anfange des Jahres 1527 fiihrt

(p. 466) Michacl Tramcsino Jibraro und Francesco Tromesino lihraro auf, von denen der

erste aHein, der zweite mit zwei Personen zusammen wohnt Ebenda (p. 460) erscheint

el Mo. de Salamanca lihraro mit eincm Hausstande von neun Personen, ebenso vielen wie

der Florentiner Buchhiindler Jacobo Junta. Salamancas Bottega lag an Campo di P^iore

(s. das unten zu crwahnende Dokument von 1363), die Tramezzini scheinen ihr Geschiifts-

lokal in der Niihe der Anima gehabt zu haben.
•') Ozzola, p. 402, erwiihnt eine ^lagdalena Jacopo Francos mit der Adressc /. F. 1530.

Ant Sal. c.vc. Aber es ist nicht gesagt, dal3 sich die Jahreszahl auf die PubHkation durch

Salamanca bezieht; es bliebe eine auffallende Lticke zwischen 1530 und 1537, wo Salamanca
zuerst sicher als Verleger erscheint.



Das Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafreri 12?

Salamanca und Tramezzino sind die einzigen Buchladen, vvelche der treffliche

Georg Fabricius von Chemnitz, der Rom ini Jahre 1538 besuchte, ervvahnt,

ohne jedoch des Kupferstichhandels zu gedenken ^). Bald nachher tat sich ein

dritter Kunstverleger in Roni auf, Tommaso Barlacchi, der nicht als Buch-
handler, sondern als ausiibender Kiinstler begonnen hat -).

Auch dieser neue rdmische Kunsthandel nahm bald einen bedeutenden

Aufschvvung: Vasari hat dariiber, allerdings vveder mit voller Sachkenntnis

noch mit WohlvvoUen berichtet. Nach seiner Darstellung hatten ^>Antoni()

lyanferri (sic) und Tommaso Barlacchi viele junge L/Cute in Sold genommen
und von ihnen Werke Michelangelos, Grottesken, Architekturdetails und viele

andere Dinge in Kupfer stechen lassen, aber so elend und falsch, dai3 es den

Bolognesen Sebastiano Serho erbarmt hatte und er infolgedessen seine zv\'ei

I^ibri d' architettura mit Holzschnitten und Kupferstichen ans Licht gegeben

habe« ^). WoUte man Vasaris Darstellung vollen Glauben schenken, so

miiiSten sovvohl Bajrlacchi wie lyafreri bereits uni die Mitte der dreil3iger Jahre

eine ausgiebige Verlagstatigkeit entfaltet haben: denn Serhos hbro terzo (delle

antichita) und quarto (regole generaU d' architettura sopra le cinque maniere

degli edifizj) sind zuerst in Venedig 1537 und 1540 erschienen. Aber vvas vvir

tiber die Anfange der Tatigkeit Lafreris aus seiiten eigenen Werken ermittehi

konnen, vviderspricht jenem Zeitansatze durchaus, und vsdr vverden viehnehr

annehmen, daB Vasari an dieser Stelle oberflachhch gearbeitet und geurteilt

hat. Ist doch nicht einmal der Name Lafreris richtig vviedergegeben ; irrig ist

auch die Angabe, daI3 Serho seine Zeichnungen teilweise in Kupferstich heraus-

gegeben habe; endhch brauchen architektonische Blatter, wie die bei Sala-

manca 1538 erschienene Ansicht der Porta Maggiore (unten S. 147 n. 24)

oder die in gleichem Jahre pubhzierten Ansichten des Pantheons und des

1) Die Roma des Fabricius ist zvvar zuerst 1550 in Basel gedruckt, aber daB sein Besuch

in Roni in das Jahr 1538 fallt, ergibt sich aus der Widmvmg seiner Itinera an Philipp

und Anton v. Werther. In der epistola nuncupatoria, p. 9, spricht er davon, daC Marlianus

oUquoties apud Salamancatn et Tramezinum nostram sententiam audire visus est perhumaniter.

") Als Kupferstecher nennt ihn Vasari in der Vita di Marcantonio (p. 418 storie per

le logge di Palazzo, le quali sono state poi rintagliate da Tommaso Barlacchi). Eines der

Blatter mit Grotesken aus den lyOggien ist bezeichnet Thom. Barlach. faciebat 1542.

S. Bartsch, XV, p. 363, n. 473.
^) Vita di Marcantonio, vol. V, p. 430 f. ed. Milanesi: Sono poi da altri statc intagliate

molte cose cavate da Miche.langelo a requisizione cVAntonio Lanferri, che ha tenuto stampatori

per simile esercizio, i qttali hanno mandato fuori lihri con pesci d' ogni sorte (folgt ein Ver-

zeichnis von Stichen) ed altre storie e disegni stati intagliati e mandati fuori tanto malamente,

che io giudico hen fatto tacere i nomi di detti intagliatori e stampatori. Ma non debbo gid

tacere il detto Antonio Lanferri e Tommaso Barlacchi, perche costoro cd- altri hanno temito

molti giovani a intagliare stampc con i veri disegni di mano di tanti maestri, chee bene tacergli,

per non essere lungo, essendo stati in questa maniera mandati fuori, non che altre, grottesche,

tem.pj antichi, cornici, hase, capitegli e molte altre cose simili con tutte le misure ; la dovc

vedendo ridurre ogni cosa in pessima maniera, Sehastiano Serlio Bolognese architettore mosso

da pieta ha intagliato in legno ed in rame diia libri d' architeltnra, dove sono fra V altre cose

trenta porte rustiche e venti delicate (gemeint sind Hbro IV, f. VI—XV usw.), il qual libro

e intitolafo al Re Arrigo di Francia. — Uber die zmn Teil bei Salanianca erschienenen

Ornamentstiche von Jacques Prevost, Agostino Vcncziano und dera Meister G. A. mit dem
FuCangel, auf welche Vasaris Kritik vielleicht mit abzieh, s. Lanciani, storia degh scavi,

II, p. 54.
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Kolos:euins in groBteni Formate (u. S. 143 n. 6 und 145 n. 18) den Vergleich

niit den Holzschnitten in i^erhos Biichern wahrhch nicht zu scheuen.

Der junge Burgunder, welcher in der zweiten Halfte des 16. Jahrhunderts
die Fiihrung auf dem Gebiete des Kunstverlages und Kupferstichhandels in

Rom iibernehmen sollte, Antoine Lafrere aus Orgelet bei Besan^on, ist keines-

falls vor 1540 in jenen romischen Kreis getreten ^). Wann er geboren, wo er

seine Vorbildung genossen, aus welchen Griinden er seine Heimat verlassen

hat, um nach Itahen zu gehen, dariiber ist bisher nichts Sicheres bekannt ^),

Yiele altere Autoren geben an, daB er selbst als Kupferstecher tiitig gewesen
sei, und in einem notariellen Akt vom 23. Dezember 1580 wird er in der Tat
incisor ei slampatov in urbc genannt. Aber dies Dokument ist drei Jahre nach
seinem Tode aufgesetzt; in eineni unmittelbar nach seinem Ableben ab-

gefaBten (vom 28. Xovember 1577) heiBt er dwn vixit, imprcssor in urbe —
er selbst bezeichnet sich immer nur mit seiner Heimat als Burgundus oder
Bisuntinus, ohne nahere Angabe des Berufes. Da er aber auf keinem der
zahlreichen Blatter, die seinen Namen tragen, als Stecher, sondern immer nur
als Drucker (Ant. Lafrcrius excudcbat) oder als Besitzer der Platten (Ant.
Lafrerii formis) erscheint, so wird man seine Tatigkeit als ausiibender Kiinstler

nicht fiir bezeugt halten konnen ^).

Die ersten Zeugnisse fiir seine Tatigkeit in Rom geben drei Stiche welche
samthch im Jahre 1544 pubhziert sind: das Opfer und der Tod Abels (nach

j|
Raffaels Loggien; Bartsch XV, p. 42 n. 4) die Geburt des Adonis (nach

*

einem unbekannten Florentiner; Bartsch XV, p. 42 n. 12) und eine Ansicht
der Trajanssaule mit modernen Gebauden im Hintergrunde (u. S. 148 n. 30).

Alle drei sind statthche Fohoblatter und weisen bereits deuthch auf die

Richtungen, nach denen er seinen Verlag auszubilden gedachte : Reproduktionen
von Gegenstanden aus der heihgen Geschichte, aus der klassischen M^^thologie
und nach den Altertiimern Roms. Dazu kam dann bald noch ein umfang-
reicher Verlag von Landkarten und Stadtplanen.

1) Fiir die im folgenden angefiihrten Daten ist grundlegend die ausgezeichnete Dar-
stellmig von P. Ehrle in seiner Vorrede zur .>Pianta del Duperac« (Rom 1908), p. 11 f.

In dem spater erschienenen weitlauftigen Aufsatze von F. Roland: Un Franc-Comtois
editeur et marchand d' estamjws d Rome au XVI siecle (Memoires de la societe d' emulation
du Doiibs, ser. VII, vol. 5, Besancon 191 1, p. 320—378) findet man ^venig Brauchbares,
namenthch nicht, was man vom Lokahorscher erwartet, urkundhche Xachrichten iiber

Antonio xmd seine Familie.

-) Wenn Roland a. a. O. als Geburtsjahr Antonios 1512 angibt, so scheint er das aus
Milane.sis Anmerkungen zum Vasari entnomnien zu haben; in der Grabschrift, auf die
er sich beruft (Forceha Iscrizioni dehe chiese ecc. III, 26, 64; Ehrle, p. ig), steht nichts
dayon. — Worauf die Angabe des Besanconer Bibhothekars Charles WeiB (Biographie
imiverselle, vol. XXIII, 1819, p. 143) beruht, Antonio sei »mit seinem Oheim Claude Ducheto
nach Rom gegangen, ist gleichfaUs unbekannt, die Existenz eines iiheren Claude Duchet
sehr problematisch. S. u. vS. 133 A. i.

^) Vgl. dariiber die Ausfiihrungen von Elirle a. a. O. p. 7, 8. Wie vorsichtig man
iibrigens mit der Verwendung dcrartiger Angaben auf den Stichen sein muC, zeigt das
Blatt mit der Ansicht der Tiberhafen (u. vS, 147, Nr. 25), auf dem der Verleger sagt:
a Michaele Tramezino ex tahulis aeneis in quibus eam incidit c.vcusae, wahrend in der unteren
Ecke des Blattes der Stecher .selb.st sich nennt: Julius de Mu.sis Venet{us) in aes incidit
MDLIII. Tramezzinos incidit bedeutet also offenbar nur i>er hat stechen lassen*. Ahnhch
ist es bei dem voii Bos gestoclicnen, von Salamanca c(h'crten »Pyrrhus« (u. S- 35 n- 67).
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Fiir die Anfange von lyafreris Tatigkeit ist noch ein anderes bezeichnend:
das Blatt mit der Trajanssaule ist ein Nachstich nach einer kurz vorher in

Salamancas Verkige erschienenen gleichen Darstellung. Und wenn wir dic

zwischen 1544 und 1553 von Lafreri veroffentHchten Stiche nach romischen
Monumenten durchmustern, so ergibt sich, daB eine groBe Anzahl einfach

nach Blattern aus Salamancas Verlage nachgestochen sind. Mit Jahreszahk^n

bezeichnet sind die folgenden, zu denen die Salamancaschen Originale stets

mehrere Jahre voraushegen:

1546 die Rossebandiger vom Ouirinal (u. S. 153 n. 53),

1547 <^^^^^ Bogen des Severus (u. S. 145 n. 13).

1547 "^^i^ Pyramide des Cestius (u. S. 150 n. 3')),

1548 der Bogen des Titus (u. S. 144 n. 12),

1548 die Statue Marc Aurels (Beatrizet) (u. S. 152 n. 48),

1549 ^^s Pantheon, Vorderansicht (u. S. 143 n. 5),

1549 die Fassade des Palazzo Farnese (u. S. 162 n.102),

1549 Porta Maggiore (u. S. 147 n. 24),

1550 die drei Saulen des Castortempels (u. S. 144 n. 8),

1550 der sogenannte Commodus im Belvedere (u. S. 154 n. 58),

1550 Marforio (u. S. 157 n. 70),

1550 Pasquino (u. S. 157 n. 71),

1550 das Portal von S. Cosma e Damiano (u. S. 143 n. 7),

1553 das Pantheon, Durchschnitt (u. S. 143 n. 6).

1553 Aristoteles (u. S. 167 n.140).

Ohne Datum, aber auch aus lyafreris friihen Jahren sind weiter die folgenden

Nachstiche nach Salamancaschen Blattern:

der Obehsk von S. Peter mit Gebauden (vor 1550) . . . . (u. S. 149 n. 32),

der Bogen des Constantin (u. S. 145 n. 15),

das Colosseum (u. S. 145 n. 18).

die Antonin.ssaule und ein Obehsk (u. S. 148 n. 31).

die drei Grazien nach antikem ReUef (u. S. 156 n. 69).

Haben wir es hier mit berechtigtem Nachdrucke oder widerrechthcher

Benutzung zu tun ? Der Begriff des geistigen Eigentumes und des Verlags-

rechtes war in Itahen im 16. Jahrhundert schon ziemhch weit ausgebildet.

Sowohl die Kurie wie der Senat von Venedig haben Druckprivilegien,

gewohnhch auf die Dauer von zehn Jahren, in Menge ausgegeben. Bei

einzehien der oben angefiihrten Blatter konnen wir feststellen, daC zwischen

Salamancas und Lafreris Pubhkationen zehn oder mehr Jahre hegen: Sala-

mancas Stich von Porta Maggiore und der Durchschnitt des Pantheons sind

im Jahre 1538, die Ansicht der drei Saulen 1540 erschienen, so daC das

Privileg, wenn Salamanca sich ein solches hatte geben lassen, bereits ab-

gelaufen war. Dagegen hegen zwischen Salamancas und Lafreris Stich des

Pasquino nur acht, zwischen den beiden Blattern mit der Cestiuspyramide nur

ein Jahr. Zu beantworten wiirdc die Frage nur aiif Grund urkundHchen

Materials sein, welches bis jetzt nicht vorhegt.

lyafreris Bliitter fanden, wie Vasari ausdriickhch bezeugt, groBes Gefallen

beim Pubhkum: es trug wohl dazu bei, daC er von Anfang an auf einc
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gewisse Gleichformigkeit in Format und Ausfiihrung gesehen hat, welche die

Zusammenstellung inhalthch verwandter Serien erleichterte. vSo hat er

Salamancas vortreffhche, aber iibergroBe Ansicht des Kolosseums (von

Domenico Giuntalodi, s. u. S. 145 n. 18) und des Pantheons von 1538 auf ein

immer noch statthches, aber bequemeres Format reduziert. Aber was

wichtiger ist, Lafreri vermehrte auch seinen Verlag an archaologisch-topo-

graphischen Blattern durch zahlreiche Stiche nach Zeichnungen, die er neu

anfertigen heC. Von dem personhchen Interesse, das er fiir diese Arbeit hatte,

gibt eine Bemerkung des Pariser Epigraphikers Jean Matel (Johannes Matahus

Metellus) Kunde, der bei einer Abschrift des sogenannten Sepolcro di Nerone

angibt: »Antonio L,afreri, zusammen mit einem flandrischen Maler, und Pierre

Varondel und ich haben dies nach deni Steine selbst abgeschrieben und ge-

zeichnet, im Marz I548<'i),, Der in Lafreris Verlage erschienene Stich tragt die

Jahreszahl 1551, aber keinen Kiinstlernamen. Selbstandige, auf Roni beziig-

hche Blfitter aus Lafreris ersten zehn Jahren sind die foli:!;enden

:

1546 das Septizonium (u. S. 151 n. 40),

1549 das Grab der Caeciha MeteUa (u. S. 150 n. 38),

1549 der Palazzo Raffaels (u. S. 163 n.104),

1549 der Palazzo Stati (u. S. 163 n.105),

1549 die Roma Victrix Cesi (u. S. 158 n. 72),

1549 ^^^ Ikarios-Rehef Farnese (u. S. 152 n. 46),

1550 der Obehsk von S. Peter, allein (u. S. 149 n. 32),

1550 die Rossebandiger. Riickansicht (u. S. 153 n. 54),

1551 Grab des M. Antonius Antius Lupus (u. S. 151 n. 41),

1551 Grab des Vibius Marianus (u. vS. 151 n. 42),

1551 Inschrift des Pompeius Asper (Beatrizet?) (u. vS. 151 n. 44),

1552 die kapitohnische Wolfinr (u. S. 152 n. 47),

1552 der sogenannte Hermaphrodit Farnese (u. S. 154 n. 56),

1552 der Apoll vom Belvedere (u. S. 154 n. 57),

1553 der Herkuleskoloi3 des Ammanati (u. S. 160 n. 88),

1553 <ier Sarkophag der Constantia (u. S. 151 n. 43),

1553 Opferrelief (sohtauriha) (u. S. 153 n. 52),

1553 Relief vom Constantinsbogen (Beatrizet) (u. S. 145 n. 16).

Gegeniiber dieser ausgedehnten Tatigkeit Lafreris ist es, wie Ehrle p. 13

mit Recht hervorhebt, auffallend, daB Salamanca zwar zwischen 1540 und

1549 gleichfalls eine stattliche Reihe von vStichen publiziert hat, daB aber

dann von 1550 bis 1553 eine Pause eintritt; wir kennen aus diesen vier

Jahren nicht einen einzigen datierten Stich aus seineni Verlage. F.s scheint

also, daB vSalamanca in jenem zehnjahrigen Konkurrenzkampfe allmahlich

gegeniiber seinem riihrigen jiingeren Konkurrenten stark an Terrain \erloren

hat -). Das mag ihn dazu l^ewogcn haben, am 20. Dezember 1553 mit

') MeteUiis cod. Vatic. 6039 f. 245: Aittoidus Lafrerius Hiia cuin pictore quodam Flandro

et Varondello, descripsi^nus ex ipso saxo ct depinxiinus 1548 ^lartio. Vgl. CIL- VI, 1636.

^) Oder ist vSalamanca in seinen spateren Jaliren neben seineni Verlage (hirch andere

Geschafte in Anspruch genoninien ge\ve.sen ? Benierkcnswert ist, (lal3 er in deni ^'erzeiclniis

der Congregazione dei Virtuosi al Pantheon unter deni 9. Mai 1549 aiifgefiihrt wird als
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Lafreri einen Vertrag behufs gemeinsanien ]5etriebes von Druck unci Kunst-
verlag abzuschlieBen. Wir kennen einige der wesentlichsten vSJitze aus dieseni
Vertrage, dessen Original verloren scheint, aus deni gleich zu ervvahnenden
Dokumente voni 28. September 1563. Danach fuhr u. a. jeder der Ijeiden Kon-
trahenten fort, die bei ihni erscheinenden Platten nur mit seinem Xamen zu bc-
zeichnen, aber jeder sollte deni anderen von Abziigen mitteilen, so\iel dieser bedurfe.

Auch in der neuen Gesellschaft war Lafreri, wie es scheint, die treibende
Kraft. Wahrend wir von Salamanca aus dem Jahrzehnt in deni dieselbe
bestanden hat ,nur drei neue Blatter kennen ^), hat I.afreri in dem gleichen
Zeitraum elf auf Rom beziighche datierte und noch manche un(Uitiertc

Bhltter herausgegeben. Die datierten sind

1555 der Meleager Fusconi (u. S. 155 n. 63),

1557 Plan des modernen Rom von F. Paciotto. .... (u. S. 142 n. )),

1560 das Amphitheatrum Castren-e (u. S. 146 n. 20),

1560 da^- Amphitheater \on Verona (u. S. 146 n. 22),

1560 Rehef, Triumph des Marc Aurel (u. S 152 n. 49),
1560 der Oceanus Fabi (u. vS. 155 n. 62).

1560 Palazzo Farnese, Hof (u. S. 162 n.103),

1561 Intercolumniorum foha ap. card. VaHe (u. S. 167 n.142),

1561 das Genist fiir die Wolbung von S. Peter (u. S. 162 n. 97),
1562 der farnesische Herkules (u. vS. 153 n. 55).

Was die undatierten betrifft, . so nmB die Ansicht des Kolosseums im
modernen Zustande (u. S. 25 n. 19) alter sein als 1558, da der Nachstich des
,,Maitre au nom de Jesus-Christ" diese Jahreszahl tragt. Alter als 1559 sind ferner

die folgenden in dem ersten Erlanger Exemplar (s. S. 128) enthahenen Blatter:

der Bogen des Constantin (u. S. 145 n. 15),

der Laocoon ohne Nische (u. S. 154 n. 59),
Kolossahigur des Tiber (u. vS. 155 n. 60).

Unter den vStechern, welche in dieser Zeit iiir Lafreri und Salamanca
arbeiten, tritt besonders der Lothringer Nicolas Beatrizet hervor; auch der

Flame Jacob Bos ist fiir sie tatig. Vielleicht hat auch der junge Pariser

Kiinstler Etienne Duperac, der seit 1559 in Rom war, l)ereits in dieser

Periode mit Lafreri Beziehungen angekniipit.

Noch ehe die fiir das Kompagniegeschaft vorgesehene Frist von zwolf

Jahren abgelaufen war, starb Antonio Salamanca ini Herbst 1562. An seine

Stelle trat zuniichst sein Sohn Francesco, der jedoch wenig tiichtig gewesen
zu sein scheint. Schon nacli eineni Jahre loste Lafreri den Vertrag mit ihni

auf. \\\e das im Staatsarchiv zu Rom erhaltene Protokoll -) besagt, erhielt

Maestro Antonio Salamanca banchiere (Orbaaii, Repertorium fiir Kunstwisseiischaft, 1914,

P- 23).

^) Es sind: das Grabmal Julius II. (u. S. 163, Xr. 107) von 1554; der Ares (sog. Pyrrhus)
Massimi (u. S. 156, Xr. 67) von 1562 uud eine Karte der Schwei/. von 1333 (Castellani opere
moderne di geografia, p. 241).

^) Das Protokoll vom 28. September 1563 i.st nach den Akten des Xotars (juillamne

de Mongeneux (Xotari Capitolini, vol. 1147, *• .^7—39 '^'•). abgedruckt bei Ivhrle, p. 35—37;
das Zusatzprotokoll aus dem gleichen Bande f. 63, 64 bei I^hrle, p. 37, 38.
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jeder der bcideii Kontrahenten die Stiche und Platten, welche er fiir die

gemeinsanie Unternehmung zur Disposition gestellt hatte, zuriick. In cinem
Zusatzprotokoll vom ii. Oktober desselben Jahres wird u. a. festgesetzt, daL^

Lafreri fiir die niichsten zehn Jahre das Recht haben solle, von Salamancas
Platten zuni \'erkaufe soviel Abziige zu beziehen, als er bediirfe; der Preis

fiir das Hundert Bliitter in Realfoho wird auf drei vScudi festgesetzt ^).

DaC Lafreri in seiner Bottega auch Blatter verkaufte, die nicht seine

eigene Adresse trugen, wird also hier urkundhch festgesteUt; es ist das von
Wichtigkeit fiir die Beurteilung der beiden groBen Serienwerke, welche in

Lafreris spateren Jahren einen bedeutenden Teil seiner Verlagstatigkeit aus-

machen, des geographischen Atlas und des Speculum Romanae Magni- -

ficentiae. Beide Werke sind aUmahhch aus ZusammensteUung von Einzel- ^
bliittern erwachsen ; uni moghchste VoUstandigkeit zu erreichen, hat Lafreri

auBer den Blattern seines eigenen Verlages auch viele hineingenommen,

die bei anderen Verlegern , romischen und venezianischen. , erschienen

waren -). Zu keinem von beiden Werken hat Lafreri einen Text oder

ein Inhaltsverzeichnis drucken lassen, die Tafehi sind in beiden nie numeriert.

So lai^t sich die I'rage, welche Blatter zu einem voUstandigen Exemplare
dieser Werke gehorten, und welche die Reihenfolge war, in der sie der Ver-

leger zu geben beabsichtigte, zunachst nur mit Hilfe von Exemplaren fest-

steUen, welche ganz oder groBtenteils noch in ihreni alten Bestande sind ; was
sich auf diesem Wege ermittehi laBt, erfahrt dann durch ein unten zu

besprechendes Dokument Bestatigung.

Das alteste niir bekannte Exemplar des vSpecuhim Romanae Magni-

ficentiae — freilich nur ein Ansatz zu dem spateren groi3en Werke — findet

sich in der Universitiitsbibhothek zu Erlangen. Auf dem mit Bhndpressungen
geschmiickten Einbande steht die Jahreszahl 1559; es enthalt nur 23 Blatter,

meist auf antike Gebaude beziighch. — Zwischen 1560 und 1570, sind zu-

sammengesteUt das Exemplar in dei Landesbibliothek zu Darmstadt, eines

im Kupferstichkabinett zu Dresden (B, 772, 3), zwei in der Staatsbibhothek

zu Miinchen (Arch. 85 und 86); etwas spriter, zwischen 1570 und 1573. das

in der Dresdener Bibhothek (Antiq. Rom. 116), das zweite Destailleursche

im Kupferstichkabinett zu Berlin, mid das eine der Landesbibhothek zu

Karlsruhe (Kupfer B. 60). Das letzte. iii Tafehi enthaltend, scheint \on
eineni siiddeutschen oder schweizer Besucher Ronis zusammengesteUt zu

sein, welcher das Bediirfnis gefiihlt hat, dem statthchen Bande aucli einen

Titel und ein Inhaltsverzeichnis zn geben. vSo eroffnet denn den Band ,

. -^l
^) A. a. O. p. 38: quod iii eventum, in quam ipse doiniiius Antonius egerct designis stam-

patis divisis et qitae perrenerint ad ipsum dominuyn Franciscum, ad finem et effectum . .

vendendi . . ., idem do7ninu.s^Franciscus tencatur . . . eidem domino Antonio . . . durant(

fcmpore decennii a die stipulationis huiusmodi contractus . . . censignare ac venderc . . . tot

folia realia bcne et rectc stampata toticns quotiens cidem domino Antonio opus fucrit.

-) So siud unter deu Karteu zalilreiclie uiit deu Adres.scu dcs I'crraute Bertelli, Criau

Fraucesco Camoscio, Viuceuzo Luchiui, Michele Trauiezziuo, Bologuiuo Zalterio. Vgl.

C. Castellaui, Catalogo ragiouato della opere geografiche a stauipa uel CoUegio Rouuuio.
Roui 1876; Nordeuskiold, Fasciuiile-Atlas (1889); W. Ruge, Altcres kartographi.schc-

^laterial in deutscheu Bibliothekeu (Xachrichteu der Gottinger Gesellschaft der Wisseu-
schaften, 1904, 1906, 1911 Heft I).

i
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folgendes, mit einer schonc-n niclititalieni.schen Typc ^anz in Majuskcln

gedruckte Blatt : lioma / iiiiliqiia el nova / siuc j mcmorabiliiim el sclcctiorum

aniiqiiitafum / Romcmarum kun velerum quam reccntiora monumenta / quae /

Romac imprimis ct pcr lotam jcrc Ualicuu hinc inde / sparsa viflcntur /

Invcntorc Micliaelc Angclo Ikmorato (sic) / et sculptore Antlwnio Lafrcrio / ah

anno CIJ IJXLVI ail aiunun usque CIDIDLX\ III. Es ist, vvie man sieht,

mehr ein Zeugnis des Interesses als der vSachkunde des alten Besitzers, der

nicht einmal den Famihennamen des divino Michelangelo richtig herausgebracht

hat: auch das auf zwei weiteren l'olioblattern sauber gedruckte Inhalts-

verzeichnis weist viele vSonderbarkeiten auf. Lafreri trjigt fiir jenes Karls-

ruher Unikum keine Verantwortung.

Was die Stiche mit fremden Adressen betrifft, welche Lafreri in den

fiinfziger und sechziger Jahren seiner Sammlung einverleibt liat, so ist der

alteste darunter das ))Templum Fortunae Virilis«, welches Beatrizet gestochen,

Barlacchi 1550 ediert hatte (s. u. S. 144 n. 10). Es folgt die angeblich antike

Venus, welche bei Ferrante Bertelli in Venedig 1561 erschienen war (u. S. 155

n. 64) und die damit zusammengehorige »Dea Florida« (u. S. 156 n. 65); sodann

die AuCenseite des Chores von S. Peter, welche Vincenzo Lucchini 1564

publiziert hat (S. 161 n. q6). Nur auf dem Stiche der »Venus« ist Bertellis

Adresse radiert; auf den iibrigen hat Lafreri die fremde Adresse stehen lassen,

wie denn iiberhaupt die Falle, wo Lafreri seinen Namen auf ein friiher mit

anderer Adresse publiziertes Blatt gesetzt hat, auBerst selten sind ^).

Eine eigentiimliche Stellung nimmt Lafreri zu einer Reihe von Stichen ein,

welche 1552/53 bei Tramezzino -) nach Zeichnungen des Pirro Ligorio er-

schienen sind: Porto di Claudio e Traiano (u. S. 147 n. 25), Circus Maximus

(u. S. 149 n. 33), Circus Flaminius (u. S. 149 n. 34) Castrum Praetorium

(u. S. 150 n. 35), Vivario di Marco Varrone (u. S. 150 n. 36), Ternie

Diocleziane (u. S. 150 n. 37). Fiir diese hatten sich Autor und Verleger durch

papstliche und venetianische Privilegien geschiitzt ^) , und Lafreri hat deshalb

anfanglich fiir seine Serie der antiken Monumente Roms Abdriicke der

Tramezzinoschen Originalstiche verschaffen miissen. Spater hat er statt dessen

Nachstiche, die ein \'enetianer Konkurrent der Tramezzino, Bolognino Zaltieri,

1) Ein sicherer Fall dieser Art betrifft den schonen Romplan des Hugo Pinardus

(I555''- Von die.seni sind Exemplare mit Lafreris Adresse ziemlich haufig; von dem ersteu

Zustande mit der Beischrift EX TYPIvS / ET DILIGENTIA / ANT. SALAIMANCAE
kenne ich nur das Exemplar in dem fruher Barberinischen, jetzt vatikanischen vSpecuUuu

f. 7, 8 (Ehrle, Pianta del Duperac, p. 28; in meinem Saggio di bibHografia delle piante di

Roma, p. 45, n. 17, nachzutragen). Nicht dahin gehort aber der von Ehrle, p. 14, A. 4

angefiihrte Sticli der Antoninssaule und des ObeUsken: hier ist Lafreris Platte von vSala-

mancas verschieden.

2) Ob die Tramezzino nach 1540 ihr Geschaft ganz nach Venedig verlegt, oder ob sic

in Rom noch eine Zweigniederlassung unterhalten haben, kann ich nicht angeben; Ligorios

Paradossi z. B. tragen auf dem Titel die Angabe: In Venetia pcr Michclc Tromczino MDLIIl.
^) In dem Venetianer Privileg vom 19. Dezember 1552 (abgedruckt vor den Paradossi

Ligorios f. 2 v.) heiCt es: che sia concesso al fidel nostro Michiel Tramezzino, ch' alcior

altro che lui . . . non ^iossa stampare, ne far stampare ne stampcUe vendere . . .
pcr spacio

d' a7ini vinti prossimi le carte, ovvero disegni di Eoma antica, di Roma moderna, del Circo

Massimo, del Circo Flaminio, deW Italia, del Castro Pretorio disegnate da M. Pijrrho Ligori.

pittorc Napolitano.
9
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in den Handel brachte, eingereiht M' endhch. kurz vor seinem Tode (1575)

wenigstens von einem der Blatter, der Ansicht von Portus, eine neue Platte

mit seiner eigenen Adresse stechen lassen.

Weiter hat L,afreri in dieser Zeit eine Anzahl von Bliitteni nach romischen

Monumenten in den Handel gebracht, welche von Kiinstlern herriihren, die

auch sonst fiir ihn gearbeitet haben und diese Blatter zuniichst im Selbst-

verlag ausgegeben hatten; es sind:

von Enea Vico die Genealogiae XII Caesarum, 1553 (u. S. 160 n. 87);

von Nic. Beatrizet die Amazonenschlacht, 1559 (u. S. 153 n. 50); die Ansicht

des Castel S. Angelo (u. S. 160 n. 89);

von Etienne Duperac das Kapitol nach Michelangelo (u. S. 160 n. 91) 1569; die

Peterskirche nach Michelangelo (u. S. 161 n. 93, 94, 95), vor 1570.

Von alteren Stichen hat Lafreri in seine Serie der romischen Monumente
aufgenommen den des iMarco Dente nach dem Rehef von S. Vitale in

Ravenna (u. S. 158 n. 73), die »Baccanah« von Giuho Bonasone und dem
Meister mit dem Wiirfel (u. S. 158 n. 74, 75, 76), die Land- und Seeschlachten

des letzteren (u. S. 159 n. 78, 79, 80). Ohne Adresse und Stechernamen

endhch sind : der Gahienusbogen (S. 145 n. 14). die Naumachia (S. 147 n. 26),

die Rehefs mit Opfergeraten und Schiffsteilen aus S. Lorenzo (S. 153 n. 51),

die Rehefs des Puteals mit tanzenden Satyrn und Bacchantinnen (S. 158 n. yy)

und die Ansicht des Kapitolsplatzes (S. 160 n. 90).

Aber ebenso wie frhher ist Lafreri auch in dem auf die Auflosung des

Kontraktes mit Salamanca folgenden Jahrzehnt eifrig bemiiht gewesen, die

Serie seiner archiiologischen Abbildungen durch Originalarbeiten zu bereichern.

Wir kennen aus dieser Zeit folgende mit Datum bezeichneten Blatter:

1564 das Mithrasrehef Zeno (u. S. 156 n. 66),

1564 der Janus quadrifrons (u. S. 143 n. 4),

1565 der Tempel des Antoninus (u. S. 144 n. 9),

1565 das Turnier im Belvedere, Ansicht (u. S. 162 n. 99, 100),

1565 das Turnier im Belvedere, Plan (u. S. 162 n. loi),

1566 Porta San Lorenzo (u. S. 147 n. 23),

1567 Statue eines kleinen Fischeis (u. vS. 156 n. 68),

1573 Restaurierter Plaii des antiken Roms von H.Duperac (u. S. 142 n. i).

Fiir den Zeitansatz der undatierten Blatter mit Lafreris Adresse ist der

Bestand der Exemplare aus seinen mittleren und letzten Jahren grundlegend.

Die vor 1570 zusammengestellten in Darmstadt, Dresden und Miinchen (s. o.

S. 128) enthalten folgende zu dieser Kategorie gehorige Blatter:

das lateranischc Baptisterium (u. S. 144 n. 11).

das Kolosseum, restauriert (u. S. 146 n. 19),

^) Aus Zaltieris Verlage fiilirt Ehrle p. 59 A. 3 eiu Werk an : lUustritwi virorum

iureconsultorum efjigies liber II ex miiseo Mantuae Bonavidii. Appresso Bolognino Zaltierio,

Venetiis 1570 (tler erste Teil war 1556 bei Lafreri erschienen). Einen gestochenen Buchtitel

(II discorso unive^sale della sacra legge canonica di F. Antonio Pagani Venetiano. In Venetia

appresso Bolognino Zaltieri MDLXX) erwiihnt Bartsch, Peintre-graveur, XV, p. 423, n. 19.
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die Trofei di Mario (zwei Blatter) (u. S. 147, 148 11.27, 28),

die ColoniKi Santa aus S. Peter (u. S. 148 n. 29),

die Trajanssaule, Durclischnitt (u. S. 148 n. 30),

Antoninssaule und Obelisk (u. vS. 148 n. 31),

das Calendarium Maffeianuni (u. vS. 151 n. 45),

Kolossalfigur des Nil (u. S. 155 n. 61),

die Cameen (u. S. 159 n. 84—86),

die ,,Mostra della giostra" . (u. vS. 162 n. 100).

der Palazzo Alberini (u. S. 163 n. 106).

In dem ersten Karlsruher Kxemplar, dem Dresdener Antiq. Rom. 116 und
deni zweiten Destailleurschen, welche zwischen 1570 und 1573 zusammen-
gebracht sind^ kommen hinzu."

die drei Grazien (u. S. 156 n. 69),

die papstHche Segensspendung (u. S. 161 n. 92),

der Empfang des GroCherzogs von Toscana (1570) . . . (u. S. 162 u. 98),

der Palazzo Alberini (u. S. 162 n. 100).

Endhch ist die Ansicht der ,,Naumachie", die in keinem von diesen sieben

Exemplaren, wohl aber sehr haufig in spiiteren findet, vor 1573 hergestellt.

Dies ergibt sich aus einem Dokumente, welches gleichfalls P. Ehrle der Ver-

. gessenheit entrissen hat, dem Kataloge, in welchem lyafreri seinen gesamten

Verlag an Karten und Stichen nach sachhchen Rubriken geordnet aufzahlt.

Von diesem Kataloge ist imr ein einziges Exemplar , in der BibHoteca

MarucelHana in Florenz, bekannt^); er ist undatiert und Ehrle setzt seine

Pubhkation vermutungsweise »poco dopo il 1572« an; ich glaube, man kaim
sie mit ziemHcher Sicherheit auf die erste Halfte des Jahres 1573 fixieren ^).

Die Serie von 107 Blattern, welche auf diese Weise im Laufe einer dreiBig-

jahrigen Tatigkeit zustande gekommen war, verzeichnet der Katalog von 1573
unter der Uberschrift: cAnlichitd cli Roma icinlo di fabriche ed edificii, quanlo

di sicdiie et cdtre cosc, aggiunteui gli edificii moderni piii celebri^> (Ehrle p.55,56).

Viele Kunden I^afreris werden sich mit einer Auswahl begniigt haben, wobei

denn der Kaufer je nach seiner Geschmacksrichtung die antiken Ruinen, die

Statuen oder die Bauten Michelangelos bevorzugen mochte. Nicht wenige

1) DaB Lafreri schon einmal, ini Jahre 1571, einen Katalog seiner Stiche habe drucken
lassen, gibt der Besanconer Bibhothekar Ch. WeiC in seinem Artikel tiber Lafreri in der

Bibhographie miiverselle (tom. 23, Paris i8ig, p. 145) an. Aber die Exi.stenz dcs.selben

ist mehr als problematisch : ein Exemplar davon hat niemand gesehen, mid Lafreri selbst

spricht in derVorrede zu deni in der MaruceUiana erhaltenen so, als ob es sich bei seiner

Pubhkation um etwas ganz Neues, nicht uni die verbesserte Auflage eines friiher er-

schienenen, handele. S. Ehrle, p. 14.

-) Im Kataloge aufgefiihrt ist der kleine archjiologische Romplan des Etienne Duperac,

der das Datum 1573 tragt, nicht aber der groBe, am i. April 1574 pubUzierte. Ferner

fehlt im Kataloge der Stich der Belagermig von La Rochelle (II vero sito della Rocella

hora occupata da heretici et ribelli di sua Maestd Christianissima della quale sono assediati

;

Collijn Katalog Samhng De la Gardie, p. 24, n. 74). Die Belagerung begann ini Dezembcr
1572 mid endigte im Juni 1573: der Stich kann also nicht vor den er.sten INIonaten des

Jahres 1573 ausgefiihrt. wird aber schwerhch spiitcr ais Ilerbst desselben Jalires pubhziert

sein, da sonst eine Bemerktmg iiber die Einnahme durch die Truppen des Konigs kaum
fehlen wiirde.
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aber habeii auch die ganze Serie erworben und die Reihenfolge der Blatter

entspricht, \vo die Exemplarc noch in ihrem alten Bestande erhalten sind, der

des Kataloges. Da mag denn ofters der Wunsch laut geworden sein. zu dem
prachtigen Kupferwerke auch einen Titel zu besitzen. Erst nach Ausgabe des

Verlagskataloges, also zwischen 1573 und 1577, hat sich Lafreri entschlossen,

diesem Wunsche nachzukommen : Etienne Duperac entwarf ein reich ver-

ziertes Frontispiz in Foho, welchem eingeschrieben ist^): SpecLihim Romanae
magnificentiae, omnia ferc qnaecunquc in urbe monumenia extanl. parte iuxta

antiquam, parte iuxta hodicrnam. formam accuratiss(imc) dclineata repraesentcms.

Accesserunt non paucae ium anticiuarum tum modcrnarum rerum Urbis figurae

nusquam antehac aeditae. Darunter zwei Distichen:

Roma tenct propiiis monumenta sepuila ruijiis

Plurima, quae profert hic rediviva liber.

Hunc igitur lector scrulare benigne, doccbit

Urbis mcdestas pristina qmmta juit.

und am unteren Rande die Adresse Anlonius Lafreri exc. Romae. Von nun

an haben die bei Lafreri und seinen Nachfolgern bis in die ersten Jahre des

17. Jahrhunderts gekauften Exemplare meist diesen Titel an der Spitze -).

lyafreri hat die Herausgabe seines Kataloges nur um vier Jahre iiberlebt;

auch in diesen letzten lycbensjahren hat er weitere Blatter archaologischen

und topographischen Inhaltes stechen lassen, die sich in den nach 1573 zu-

sammengestellten Exemplaren des Speculum meist bei den betreffenden Gruppen
— antike Bauten, Statuen, moderne Denkmaler — eingereiht finden. AuCer

Etienne Duperac ist in diesen Jahren der Niederlander Cornehus Cort fiir ihn

tatig gewesen, dem eine Anzahl ausgezeichneter Stiche nach antiken Statuen

verdankt werden. Datiert sind:

1574 der sogenannte Atreus Farnese (von Corn. Cort) . . (u. S. 164 n. iii),

1575 das Mausoleum Augusti (von E. Duperac) (u. S. 163 n. 108),

1575 Columna rostrata und Meta sudans (u. S. 163 n. 109),

1575 La fontana della »Sibilla Albunea a Tivoli (u. S. 164 n. 114).

1575 Le sette chiese di Roma (u. S. 164 n. 115),

Auch die restaurierte Ansicht der Tiberinsel von Etienne Duperac (u. S. 163

n. iio) muB aus diesen letzten Jahren Lafreris stammen.
Da, wie erwahnt, kein Inhaltsverzeichnis die zum Speculum gehorigen

Blatter fixierte, so hat schon damals mancher Kaufer auch aus anderen

Abteilungen von Lafreris Verlag, die sich inhaltlich gut einreihen lieBen,

seiner Sammlung beigefiigt. Besonders haufig sind so verwendet die Portrats

des Aristoteles und des Livius (im Katalog unter effigie diverse; Ehrle p. 58

"• 559> 560, s. u. S. 167 n. 140, 141), nicht minder das schone Friesstiick mit

1) Maii vert;lciclic den Titcl zmn geograpliisclien Atlas (reproduziert bei Nordeiiskiold,

Titel), ferner die niclit publizierten Entwurfc, die Duperac fiir seine »Livres des Antiqiiites«

gezeichnet hat (Guiffrcy et Marcel, dessins du Louvre, vol. V, iQio, n. 3833, 3846, 3873).
^) Die Platte ist offenbar an Claude Ducliet gekonimen, docli hat weder er nocli seiiie

Erben die Adresse verandert. (Im Teilungsinventar von 1581 ist sie vielleicht aufgefiihrt

als mn prencipe [sic] di lihro, in foglioc ; Khrle, p. 45, n. 216.)
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Akanthusranken aus der Samnilung Valle, welches anffallenderweise im
Kataloge nberhaupt nicht crscheint, o1)W()hl es das Datum 1561 triigt (u. S. 167

n. 142). In vielen Exemplaren findct man neben den Dupcracsclicn Bliittem

nach Michelangelos Peterskirche die alteren Salamancaschen Ansichten und

Durchschnitte nach Sangallos Entwiirfen (u. vS. 168 n. 144, 145, 146). Endhch
sind nicht selten auBer den drei vStadtpliinen, welche der Katalog am Anfange

der Speculum-Serie stellt, andere Plane des modernen oder antiken Roms bei-

gefiigt. Aber man wird diese »Beiblatter<< von dem eigentlichen Bestande des

Speculums zu scheiden haben.

Am 20. Juli 1377 starl) Antonio I^afreri, ohne direkte Erl)en und ohne ein

Testament zu hinterlassen. Der einzige Seitenverwandte, welcher sich in Rom
befand, Etienne Duchet, Enkel einer Schwester Antonios, stand, wie es

scheint, nocli in jugendlichem Alter. Ihni wurde am 23. Juli 1577 die uni-

fangreiche und wertvolle Erbschaft provisorisch ausgefolgt: bald jedoch

meldete sich ein zweiter Erbe, Claude Duchet ^), Neffe Antonios und Oheim
des jungen Etienne; auch des letzteren Vater, Fran^ois Duchet, Claudes

jiingerer (?) Bruder, scheint Anspriiche geltend gemacht zu haben. Es kam
zunachst, am 28. November, zu einem Vergleiche, kraft dessen Claude an

Stelle seines jungen Neffen die Verwaltung der Erbschaftsmasse und die

Fiihrung der Geschafte iibernahm, vorbehaltlich der Teilung des gesamten

Nachlasses unter die Erbberechtigten. Die Teilung war umstandlich und ging

langsam vor sich: erst am 23. Dezember 1580 war der bestellte Sach-

verstandige, der Kupferstecher Mario Kartaro, soweit, je ein Drittel der zur

Erbschaft gehorigen Stiche, Kupferplatten, Biicher und Mobilien an Etienne

und Claude Duchet auszufolgen. Das letzte Drittel blieb strittig, doch wurde

wenige Wochen spater, ani 26. Januar 1581, wiederum ein Drittel dieses

Restes, also ein Neuntel der ganzen Erbschaft, zu gleichen Teilen an Etienne

und Claude Duchet iiberwiesen. Nur von dieseni Neuntel hat sich ein Inventar

erhalten, welches uns wichtige Einblicke in Lafreris Besitz und Verlagstatigkeit

gestattet; um so mehr ist es zu bedauern, daB nicht nur die in einem Dokumente
von 1580 erwahnten Verzeichnisse von zwei Dritteln der Erbschaft, sondern

auch das Gesamtinventar des Lafrerischen Nachlasses, welches sich nocli vor

wenigen Jahren im romischen Notariatsarchive befand, verschwunden sind -).

^) Es gibt zwei Stiche mit dem Namen Claude Duchet und der Jahrcszahl 1570: eine

Ansicht von Konstantinopel, vielleicht nach lacopo Franco ? (British Mu.seum, Catalogue

of printed maps I, 889; ColHjn Samhng de la Gardie, p. 60, n. 168; ein Neudruck davon
Gio. Orlando formis Romae 1602: CoUection Lallemant de Betz, n. 7528) imd eine Karte

der Peloponnes ohne Stechemamen (Nordenskiold, Facsimile-Atlas p. 120 n. 78: Castellani

opere geografiche nel Collegio Romano, p. 247, n. loi). Ist Claude schon gleichzeitig niit

seinem Oheim im romischen Kunsthandel tatig gewesen, oder handelt es sich um einen

gleichnamigen alteren Verwandten ?

2) Das Inventar vom 26. Januar 1581 ist aus den Akten des Notars Marcantonio Bruti

im Archivio di vStato in Rom (Notari della Camera Apostohca protoc. n. 1151, f. 187— 194

abgedruckt bei Ehrle, p. 43—46). Das Gesamtinventar Lafreris befand sich, ^vie Ehrle

p. 15 angibt, im romischen Notariatsarchiv unter den Akten des Notars Antonio Mazziotti,

vol. 35, £. 370—399. Die beiden anderen Inventare sind erwiihnt in den bei Ehrle, p. 42,

abgedruckten Ouittungen des Claude und Ltienne Duchet iiber die ihnen im Dezember

1580 zugefallenen Teile des Nachlasses (Rom, Archivio di Stato Not. Giacomo Gherardi,

prot. 3580, f. 1350, 1351).
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Auch was aus den letzten zwei Neunteln der Masse geworden ist, welche

durch die Teiking vom Januar 158 1 nicht beriihrt waren und sich damals in

Lafreris Hause unter VerschhiB befanden, ist nicht iiberhefert: wahrscheinUch

hat schheBhch jeder der beiden Duchets einc Halfte der Erbschaft erhalten.

Der junge Etienne Duchet behielt Wohnung im Hause Lafreri und Ehrle

(p. 19) nimmt an, daC er mit seinem Oheini Claude zusammen gearbeitet

habe. Aber Etiennes Name findet sich niemals auf einem Stiche, und die

Kiipferplatten, welche ihm aus der Erbschaft seines Groi^oheims zugefallen

waren, hat er zuni erhebhchen Teile schleunigst an einen Konkurrenten der

Firma lyafreri-Duchet, den Buchhandler Paolo Graziani, abgegeben. Dieser, als

Paulus Gratianus Romanus bereits als Zeuge in einer Urkunde vom 11. August

1576 genannt (Ehrle, Pianta del Duperac, p. 40), hat hauptsachhch anfangs

der achtziger Jahre gearbeitet : am haufigsten ist auf den bei ihni erschienenen

vStichen das Datum 1582, eben des Jahres, in dem er die Lafrerischen Platten

von Etienne Duchet erworben hat. Platten aus dem Speculum mit der Be-

zeichnung a Paiilo Graliano quacsita (oder Paiili Graiiani formis) 1582^) sind:

die Trajanssaule (u. S. 148 n. 30),

die Antoninssaule (u. S. 148 n. 31),

der Circus Maximus (Tramezzino 1553) (u. S. 149 n. 33);

primorum XII Caesarum genealogiae von E. Vico . . . . (u. S. 160 n. Sy),

die Tiberinsel (u. S. 163 n. iio),

der Brunnenhof in Villa Giuha (u. S. i6q n. 166),

Sonst finde ich nur noch 1583 (auf der restaurierten Ansicht der Agrippathermen
von BrambiUa). vSeine Tatigkeit kann nicht lange gedauert haben, denn auf

einem Blatte mit der Antoninssaule und dem Obehsken ist seiner Adresse

hinzugefiigt : Petri dc Nobilibus formis 1585. Dieser Pietro de' Nobih hat am
6. November 1584 mit eineni sonst nicht bekannten Paolo Spinglier einen

Kontrakt (abgedruckt bei Bertolotti ini Buonarroti III, 2, 1884, p. 90) behufs

gemeinsamer Verlagstatigkeit abgeschlossen. Unter den Platten, welche in

diesem Kontrakte aufgezahlt werden, sind zwei (der Sarkophag der Con-

stantia, u. S. 151 n. 43, und der kolossale Herkules des Ammanati, u. vS. 160

n. 88) mit der Adresse Grazianis , spater der Doppeladresse Graziani-

de Nobih bekannt. Wie lange de Nobih tatig gewesen ist, kann ich einst-

weilen nicht angeben ; von den niit seinem Namen bezeiclmeten Blattern — sie

sind viel zahlreicher als die niit Grazianis— sind einige spater mit van Aelsts,

andere mit Giuseppe de Rossis Adresse versehen worden.
Wenn auf diese Weise ein Teil der Lafrerisciien PUitten dem urspriing-

lichen Verlage entfremdet wurde, blieb doch die groi3e Mehrzalil in der Hand
Claude Duchets. Dieser war aucli, wie es scheint, darauf vorbereitet, da6 er,

wenn er die von seinem Olieim bcgonnene Pubhkation des »Specuhim« fort-

^) Die Adresse a Paido Graliano quacsiia 1582 fiiidet sich aucli auf einem urspriuiglich

bei Lafreri erschienenen Stiche des Abendinahles nach Raffael, auf dem daun spiiter nocli

hin7.uj4efi\gt i.st: Petri de Xobilibus formis. — Wenn dagegen auf dem vStiche des Toro
Farnese von Natale Bonifacio (u. vS. 165 n. 118) manche Kxemplare ha1>en: liomae Paidi
Gratiani formis Anno domini MDLXXX, so i.st die Jahreszahl nur stehen geblieben von
der radierten urspriinglichen Adresse Duchets.
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setzen wollte, niclit darauf rcchnen konne, sicli dafiir aucli der Platten zu

bedienen, die bei der Teilung seinem Neffen Etienne z.ugefallen waren.

Unmittelbar nach der Teilung oder schon wiihrend der langen Zeit des Erb-

schaftsstreites, hat er eine ganze Reilie von Xachstichen nach Ivafrerischen

Bliittern ausfiihren lassen, deren Originalplatten wir bald darauf in den

Handen seiner Konkurrenten finden. Solche sind

;

KatalOg
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Weiter hat Duchet eine ganze Reihe von Bliittern, groBenteils nach antiken

Statuen, in sein Speculum aufgenommen. Bezeichnet sind:

Satyr mit kleinem Dionysos auf der Schulter (Cornehs Cort) (u. S. 165 n. 124),

der farnesische Stier (Diana Ghisi 1581) (u. S. 165 n. 118),

der Dornauszieher (Diana Ghisi 1581) . . (u. S. 164 n. 112).

der bronzene Herkules (Diana Ghisi 1581) (u. S. 165 n. 119),

Perseus niit Harpe (Giac. L,auri 1585) (u. S. 165 n. 123),

die Cesische Fontane (P. Perret 1581) (u. S. 165 n. 122),

Antinous vom Belvedere (P. Perret 1582) (u. S. 165 n. 121),

Diomedes mit Palladium (P. Perret 1582) (u. S. 168 n. 120).

Keinen Stechernamen tragen:

Rekonstruktion der Thermae Agrippinae 1585 (u. S. 164 n. 116),

Moles Hadriani, restauriert (nach Labacco) (u. S. 166 n. 128),

der Obehsk von S. Mauto (von Duperac?) (u. S. 164 n. 117),

agyptischerKanopus, Vorder- undRiickan.sicht (von Duperac?) (u. S. 165 n. 125).

Zu den erwahnten Blattern mit vielen kleinen Portrats kommt noch die

Serie der yJlhistres Iiirisconsiilih (u. S. 167 n. 136), wahrscheinHch auch von
Brambilla. Endhch hat er das in Venedig von einem unbekannten Stecher

zuerst 1563 pubhzierte Blatt mit der Ansicht des Tridentiner Konzils (u. S. 166

n, 131) gleichfalls unter die moderne Abteilung seines vSpekulum aufgenommen.

So ist Claude Duchet offenbar bemiiht gewesen, den Kunst^-erlag seines

Oheims in dessen Sinne und in bedeutendem Umfange fortzufiihten — qiiondani

Antonii Lafreri nepos nennt er sich mit einem gewissen Stolze auf nicht

wenigen der von ihm pubHzierten Blatter; arte et virtiitc patrui aemiilo ci

aequali cvasuro, heiBt es in seiner Grabschrift. Aber seiner Laufbahn wurde
ein friihes Ziel gesetzt: er starb nach kaum vierjahriger Tatigkeit am 5. De-

zember 1586. In seinem Testamente setzte er seinen Schwager Giacomo
Gherardi zum Verwalter seines Nachlasses und zum Vormunde des Kindes

ein, dessen Geburt seine Gattin Margherita Duchet-Gherardi erwartete ^).

Giacomo soUte das Geschaft unter der Firma: heredes Clcnidi Ducheti weiter-

fiihren und mit einem Drittel des Reingewinnes beteihgt sein. Die Vertretung

war vorgesehen, bis der zu erwartende Erbe das achtzehnte L,ebensjahr er-

reicht haben wlirde, ginge er friiher mit dem Tode ab, so sollte das ganze

(Tcschaft an Gherardi fallen.

Gherardi hat in den sieben Jahren, in denen er das Geschaft seines

Schwagers verwaltete, keine ausgiebige Tatigkeit entfaltet. Neue Stiche fiir

die wichtigsten Abteihnigen des Specuhim, die Baudenkmaler und die Statuen,

hat er nicht ausfiihren lassen, nur die vSerie der Portratbilderbogen hat er

^) Das Te.stanient Claudes, voni 3. Dezeniber 1586, ist nacli den Akten des Notars
Ivucas Remerius im romi.schen Staatsarchiv (Notari della sacra Rota n. 72, f. 76 v. bis 79)
abgedruckt bei Ehrle, p. 47 f. — .Sein Schwager Oiacomo neimt sich auf dem Grabsteine

Antonios und Claudes Ouerard; da er jedoch aus Carmagnola in Piemont gebiirtig war,

behalte ich die itaUenische Fomi, welche in den Dokumcnten imd auf den vStichen die regel-

maBige i.st, bei. Ubrigens hat derselbe Grabstcin auffallcnderweise die Xamensform
A^TOXIO LANFRICRIO. Von dem vor sehiem Oheim vcrstorbenen Ij^tieime Duchet weii3

derselbe Grabstein (in vS. Luigi dci Franccsi) nichts weiter zu melden als »vita fuiictus

aiino MDLXXXIII*.
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fortgefiihrt durch Blatter iiiit den Bildern der Konige von Frankreich (1586),

der tiirkischen vSultane (1586) und der zwolf Sibyllen {1588). Ks sind gering-

wertige Produkte, die ein Sinken des l^isher so bUihenden Verlages ahnen
lassen. Auf einige Blatter aus Lafreris Zeit hat er die Adresse ajnid hcrcdes

Claudii Ducheii setzen lassen M.

Den roniischcn Kunstverlegern erwuchs uni diesc Zcit ein neuer, sehr

riihriger Konkurrent in der Person des Belgiers Nicolas van Aelst aus Briissel.

Er erscheint in Roni seit I58() tatig '^) und war nicht ausiibender Kiinstler,

sondern Drucker und Verleger — siampalorc isloriaro vcndilorc di discgni

wird er in eineni Aktenstiicke voni 12. April 1606 (Bertolotti, Artisti belghi

ed olandesi a Ronia, p, 71) genannt. Seine Bottega hatte er in der Nahe der

Kirche S. Maria della Pace. Er hat im Anfange seiner Tiitigkeit einen groCen
Teil der noch vorhandenen Platten vSalaniancas gekauft und dieselben neu
aufgestochen in den Handel gebracht. Gleichzeitig aber hat er eine ganze
Anzahl von Blattern neu stechen lassen, in denen namenthch die groBartige

Bautatigkeit Sixtus V. — aim die Gunst dieses Papstes scheint sich van Aelst

besonders bemiiht zu haben — dargestellt wird. \'an Aelst hat diese neuen
Blatter zum Teil in Serien geordnet: eine solche ist den kapitoUnischen

Monumenten gewidmet (5 Bll.), eine andere den Obehsken (7 Bll.). eine

dritte den neun Pilgerkirchen. AuBerdem hat van Aelst in den neunziger

Jahren noch eine ganze Anzahl von Einzelblattern archaologischen und topo-

graphischen Inhalts stechen lassen. DaB er beabsichtigte, seinen Kunden eine

iihnhche Reihe ^on Abbildungen romischer Monumente zu bieten, wie Lafreri

in seinem Speculum, darf man auch daraus schhel3en, daB er mehrere Blatter,

zu denen die Platten bei Duchet und seinen Erben gebheben waren, sorgfaltig

hat nachstechen lassen ^). Unter den fiir ihn tatigen Kiinstlern ist besonders

der Florentiner Antonio Tempesta zu nennen; auch Ambrogio Brambilla hat

einige Blatter, namenthch Stadtplane, fiir ihn ausgefiihrt.

Giacomo Gherardi .starb Ende 1593 und mit ihm ging der alte Kunst-

verlag Lafreri-Duchet zu Ende; er hinterhcB eine Witwe und unmiindige

Kinder, aber offenbar niemanden, der imstande gewesen wiire, das Geschaft

weiter zu fiihren. Das Inventar seines Nachlasses, welches seine Witwe Quintiha

Lucida am 17. bis 26. Februar 1594 hat aufnehmen lassen (abgedruckt nach
den Akten des Notars Remeri (o. S. 136 A. i) f. 676—685 bei Ehrle, p. 48—53)

^) Die heredes Duchetti erscheinen auf den Blattern niit den Bildern der Piipste, der

Konige von Frankreich, der Sultane und der Sibyllen (u. S. 167 n. 135, 137, 138, 141),

femer auf deni Xeudrucke von Beatrizets Castel vS. Angelo (u. S. 160 n. 89) vmd einigen

nicht zum Speculum gehorigen Blattern (Ehrle p. 19). vSeinen Namen nennt Gherardi nur
auf dem Xeudrucke von Lafreris vSette Chiese mit der Jahreszahl 1590 (u. vS. 164 n. 115).

^) Ehrle fiihrt zwar p. 21 zwei Stiche niit den Jahreszahlen 1583 und 1584, doch hegt
bei beiden ein Versehen vor. Der vStadtplan im British Museum (cart. 23 805. n. 8) hat, wie

alle anderen Exemplare, die Jahreszahl MDLXXXXIII (Bibhografia deUe piante, n. 63);

das zweite Blatt, im .Speculum Cicognara, f. 18, ist nicht 1584, sondern 1589 bezeichnet.

=>) Es sind;

der vSarkophag der Constantia (u. vS. 151, n. 43)

der Konstantinsbogen (u. .S. 145, n. 15)

der Marforio (u. S. 157, n. 70).

Die Nachstiche sind so genau, dal3 ofters angegeben wird, es seien Lafreris Originalplatteu

mit veranderter Adre.s.se.
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zeigt, wie bedeuteiule Bestande an Biichern, Kupferstichen und Platten nocb

vorhanden waren. Ein Kaufer fand sich in der Person des bisherigen Kon-
kurrenten Nicolas van Aelst: er hat, wie fiinf Jahre vorher die Kupferplatten

Salamancas, so jetzt die Lafreris erworben und Abdriicke davon, zusammen
mit den Blattern seines eigenen Verlages, in den Handel gebracht, ohne

jedoch Lafreris und Duchets Adressen durch seine eigene zu ersetzen. Auch
das Titelblatt, welches gleichfalls in seinen Besitz gekommen sein mui3, hat

er nicht abgeandert. Man erkehnt daher Exemplare aus seinem Yerlage nur

an der starken Beimischung der erwahnten neuen vStiche, der Obelisken,

Pilgerkirchen, kapitohnischen Denkmaler usw.

Van Aelst hat die lyafrerischen Platten des »Speculum nicht lange in seinem

Verlage behalten: einen groCen Teil — iiber fiinfzig — hat er schon acht Jahre

nach Gherardis Tode an einen anderen romischen ^^erleger, Giovanni Orlandi. ab-

gegeben. Orlandi, der seine Bottega beim Pasquino hatte, erscheint zwischen 1598
und 1620, vielleicht sogar bis 1630 tatig ^). Er hat die zum Teil schon recht

abgenutzten Platten durcli iiochmahge Retuschen weiter verschleclitert und mit

seiner Adresse: loanncs (sic) Oiiandi formis Romae 1602 versehen. Ob er iiber-

haupt noch Exemplare des vSpeculum im ganzen auf den Markt gebracht hat,

mochte ich bezweifehi: das Titelblatt scheint van Aelst zuriickbehalten zu haben.

Von Orlandi sind die Platten des Speculum zu einer einstweilen nicht naher

bestimmbaren Zeit, vielleicht zwischen 1620 und 1630, an einen in Rom ansassigen

Niederlander, Hendrik van vSchoel, gekommen. Dieser hat ebensowenig wie Orlandi

die Serie durch den vStich neuer BLatter erweitert und sie auch schwerhch mehr
als Gesamtwerk verkauft; seine Abdrlicke sind noch schlechter als Orlandis.

Aus van Schoels Besitz gingen endhch die Kupfer des Speculum an das

Haus der de Rossi (de Rubeis) aus Mailand iiber, welche seit 1619 in Rom
tatig erscheinen und alhniihhch ihren Verlag zum umfanghchsten der Stadt

gestalten, in den das meiste. was von Kupfern aus dem 16. Jahrhundert, .seit

Marc Antons und seiner Mitarbeiter Zeiten, noch vorhanden war, auf-

genommen wurde. Die Lafrerischen Ku])fer, mit den spater aufgesetzten und
oft wieder getilgten Adressen Orlandis und van Schoels, erschienen bei den
de Rossi alla Pace, und zwar zuerst mit deni Namen Giangiacomos, der seit

1649 an der Spitze des Geschaftes stand. Die reiche Serie von Blattern,

teils mit der Adresse van vSchoels, teils schon mit der Giangiacomo de Rossis.

welche das sogenannte zweite Cicognarasche Exemplar des Speculum (in der

\'atikanischen Kupfcrsticlisannnlung) bilden, ist in dieser Zeit zusammen-
gebracht, darf aber viellcicht kaum mehr als Speculum bezeichnet werden.

Jedenfalls haben die de Rossi, wie aus ihren Verlagskatalogen hervorgeht,

Lafreris groi^es Werk unter diesem Titel nicht niehr gefiihrt -).

^) Ehrle p. 20, fiihrt al.s jiing.ste.s Datum 1609 an (sechs romische Kirchenfassaden nacli

Giovanni IVIaggi). I)ie Jahreszahl 161 7 tragt ein Neudruck des anonymen Stiches uach
IMichelangelos Jiingstem Ciericht, der zuerst 1593 bei den heredes Duchetti erschieuen war
(vStemmanu, Sixtinische Kapelle, II, p. 792, u. 17). Ozz61a, Rep. fur Kimstwisseuschaft.
a. a. O,, erwiihnt ein Blatt uiit der Jahreszahl 1629.

-) Die iiltesteu mir liekaimtcu Kataloge der Firma dc Rossi alla Pace besitzt die

Ivaudesbibliothek in Dre.sdcu : sie sind von 1O77, 1O89 uud 1700. lu Rom besitzt

weder das Archiv dcr Calcografia uoch eine Bibliothek eine Ausgabe des Kataloges, die
alter wiire als 1705 (Ehrle, j). 23).
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Der letzte der Faniilie de Rossi, Loreiizo l'ilippo, verkaufte 1738 den

ganzen Bestand seines Gescliaftes an die papstliche Regierung. Die Kupfer-

platten wurden der Grundstock fiir die Tiitigkeit der Calcografia Camerale,

die als solche iibcr 130 Jahre l)estanden hat. Die Calcografia camerale hat

noch eine ganze Anzahl Lafrerischer Flatten neu aufgestochen in den Ilandel

gebracht; von einigen kann man noch heute schwache Abdriicke in der

Calcografia Reale erhalten.

Uberblicken wir zum Schlusse noch einnial das Werden und Vergehen des

groi3en Lafrerischen Werkes, so lassen sich folgende Phasen der Entwickelung

unterscheiden

:

1544 bis ca. 1563; Publikation von Einzelstichen archaologischen und topo-

graphischen Inhalts,

seit Mitte der sechziger Jalire: haufigere Zusamnienstellung von Serien von

60, 80 und mehr Blattern,

1573- c^er Verlagskatalog fixiert die Serie auf 107 Blatter,

zwischen 1573 und 1577: Feststellung des Titcls Speciilum Romanae maqni-

ficenliae,

1581 bis 1586: das Speculum ini Verlage Claude Duchets,

1586 bis 1594: das Speculum im Verlage der heredes Claudi Ducheti,

1594 bis 1602: das Speculum im Verlage des Nicolas van Aelst,

nach 1602: Aufhoren der Pubhkation als Gesamtweik; zahlreiche Einzelblatter

zunachst bei Giovanni Orlandi, .seit ca. 1620 bis 1630 bei Hendrik

van Schoel, seit ca. 1650 bei den Rossi alla Pace, seit 1738 bei der

Calcografia camerale.

Der EinfluB, welchen Lafreris Sammelwerk auf die Altertumsstudien

gehabt hat, ist auGerordentlich groB: es hat nicht nur direkt, sondern auch

durch Wiedergaben zweiter und dritter Hand gewirkt. Schon ini 16. Jahr-

hundert sind viele der Statuen nachgestochen in kleineren, aber verbreiteten

Biichern, wie Cavalieris und Vaccarias Statuensamndungen; die Ansichten und

Rekonstruktionen antiker Bauwerke liegeii zum groBen Teil Werken wie

Lauris Splendor aniiqaac Urbis zugrunde und werden sehr hiiufig als IIlu-

strationen zu Biichern iiber die Topographie des alten Roms benutzt. Xoch

im 18. Jahrhundert hat Bernard de Montfaucon fiir die Illustration seiner

»Antiquite expliquee« reichlich von ihnen Gebrauch gemacht. So hat Lafreris

Werk, die Schopfung eines einsichtigen Verlegers. der sich ohne Zweifel von

tuchtigen Fachgelehrten beraten lieB, aber doch selbst jahrzehntelang mit

personlichem Interesse an dem Aufbau derselben tatig gewesen ist, vielen

Generationen von ArchJiologen und Kunstfreunden die Anschauung von den

Monumenten des alten Ronis und den Meisterwerken antiker Plastik v-er-

mittelt. Das mag es rechtfertigen, wenn auf diesen Blattern die Geschichte

des Speculums, durch das sich der romische \'erleger ein unvergangliches

Verdienst um die Altertumskunde erworben hat, ausfiihrlich dargestellt ist.

Heidelberg-Florenz , 1920.
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I

Verzeichnis der Blatter von Lafreris Speculum Romanae Magnificentiae.

Der nachfolgeude Katalog ist das Ergebnis einer Vergleichiuig von mehr als 30 Exem-
plaren des Speculmn bzw. vSammenKuiden niit lyafreri-vStichen, von deuen die Mehrzahl
noch gauz oder annahernd iu deui urspruuglicheu Bestande und der urspriinglicheu Abfolge

des Werkes erhalteu ist. Ich verzeiclme diese nach der Zeit ihrer Entstehung; die mit
T bezeichueteu Exemplare habeu den gestochenen Titel.

I. Aus Lafreris Zeit:

1559 Erlaugeu, Uuiversitatsbibliothek, Phil. IV, 106

Darmstadt, Hofbibliothek, K 2675
vor 1570 Dresden, Kupferstichkabiuett, B 772, 3

Miinchen, Staatsbibhothek, Arch. 85
,
Miincheu, Staatsbibliothek, Arch. 86

IBerlin, Kupferstichkabinett, Destailleur 2942 Teil II

Dresden, vStaatsbibliothek, Autiq. Rom. 116

Karlsruhe, Hofbibliothek, B 60

„., f Rom, Sammluug Ashbv T.

^^'^^"l Stuttgart, Landesbibliothek T.

II. Aus Duchets Zeit (1582— 1586):

Berlin, vStaatsbibliothek, Rr 5590
Berlin, Kupferstichkabinett, Destailleur 2942 Teil I T.
Dresdeu, Kupferstichkabinett, B, 771, 3 T.

Rom, Vaticana, vSammlung Cicognara, V. D. 2/28 T.

Wien, Bibliothek der Kunstakademie, 3068 T.

III. Aus der Zeit der Heredes Duchetti (1586— 1593);

Fulda, Landesbibliothek, KW 18/48 T.

Heidelberg, Uuiv. Bibliothek, C, 3444 T.
Karlsruhe, Hofbibliothek, B, 59 T.
Leipzig, L'niversitatsbibliothek, Lib. sep. 187 T.
Miinchen, Universitatsbibliothek, H. aux. 306 T.
Rom, Vaticana, ehemals Duc de Loubat (hschr. bezeichnet 1587) T.

IV. Aus der Zeit Xicolas vau Aelst {1594—1602):

Erlangen, Uuiversitatsbibliothek, Phil. IV, 105 T.
Gotha, Museum
Gotha, Kupferstichkabiuett T.
London, British Museum 551, f, z^ T.
London, Brit. ^Ius. Kings Library 7 Table i T.
Miinchen, vStaatsbibliothek, Arch. 248 f. T.

Wieu, Hofbibliothek Kupferstichkabinett, 46, A, 14 T.

V. .'^pateste Blatter (vau Schoel-de Ros.si)

:

Rom, Vaticaua, vSammlung Cicognara

Nicht aufgeuommen in dieses Verzeichuis siud Sammelbaude wie der friiher Barberini-
•sche X, I, 13 in der Vaticana, der Dresdeuer Autiq. Rom. 116 b, die beiden im Stutt-
garter Kupferstichkabinett, mehrere iu der Sanuulung des Fiirsten \\'aldburg zu Wolfegg
u. a., in welcheu die Zahl der uicht zugehorigen Blatter sehr groJ3 und die Eutstehungszeit
des urspriiuglicheu Corpus kaum zu ])cstiuuuen ist. — Das friiher Weigelsche Exemplar,
jetzt in der Friedrich-August-vSammhuig zu Dre.sden, welches wegeu der ausfiihrlichen

Beschreibimg (Kvmstlagerkatalog II n. 13 441) liaufig zitiert zu werdeu pflegt, enthalt
". I—93 Blatter aus Lafreris Zeit, uanientlich seineu friihereu Jahren. u. 94— 118 alte

gleichzeitige Bliitter, u. 119— 147 Zusiitze aus der Zeit vau Aelsts und Orlaudis.
Ohne Zweifel wird sich au deni Kataloge durch Priifung weiterer Ivxemplare noch

manches uachtrageu uud verbe.ssern lasseu, doch diirfte fiir die Haujitfrage: AVas gehort
zu eiuem Exemplar von Lafreris vSjx-cidum luid was uicht ? das Material im wesentlichen
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gfniigcii Ziticrt habe icli init wenigen Ansnahnien nur Zusttinde von Blattern, die ich

selbst gesehen habe, (lenjenigen, <lie auiierdeni aus /uverlassigen Ouellen, insbesondere
Bartschs Peintre-Graveur, entnotnnien sind, ist ein * beigesetzt '). Den Vorstanden der
genannten Bibliotheken, nanientlich denen von Darmstadt, Dresden, Rrlangen, Fulda,
I^eipzig, Miinchen, welche niir ilurch tMjersendung von r.xemplaren nach Stuttgart und
Heidelberg meine Arbeit wesenthch erlcichterten, sei auch an dieser vStelle niein l)ester

Dank ausgesprochen.

Die im \' .lagskatalog vou 1573 verzeichneteu Bliitter festzustellen, macht im all-

gemeinen keine vSchwierigkeit. Die Atigaben des Katalogs sind freiHch manchmal von
einer naiven Unkkirheit, und man wiirde .schwerlich n. 23: IJatlafflia dc Bomani pigliata

da jragimnti antichi di lioma mit der Rekonstruktion der Xaumachie, oder u. 66: Tavola
marmorea di cruditione mit detn Mithras-Rehef Zeno idetitifiziercn, wenn nicht das erste

dieser Blatter in gut erhaltenen Rxemplaren des Specuh'ni regehnal3ig zwischen der
Ansicht von Portus und deti '>Trolei di ISlarioc, das zweite zwischen der »Dea Floridaw

imd dem »Pyrrhus« Massimi stiinde. Zweifel bleil)eti eigentlich nur bei 11. 73— 76,

den t>pili<< oder Sarkophagreliefs, wo der Katalogverfasser, der, wenn die Blatter keine
Unterschrift hatten, ziemlich ratlos gewe.sen zu seiti scheint, allerlei nicht Hingehoriges
zusammengefaCt hat. Die Bliitter, welche ich unter deii obigen Nitmmern beschrief)eti

habe, pflegen sich jedoch in gut erhaltenen Exemplaren so oft an die.ser Stelle zu fitiden,

daB die Identifikation ziemlich sicher i.st.

Der Verfa.sser des Katalogs hat offenbar die Absicht gehabt, seinem \'erzeichnis eine

sacbUche Anordnung zu geben. Ati der Spitze stehen die Stadtplane (n. i—3), es folgen

als erste Hauptabteilung die antiken Monumente (n. 4

—

43): zuerst die Tempel (n. 4— 10),

denen das Baptisterium des Constantin beigefiigt i.st. dann die Triumphbdgen (n. 12—17),

die Amphitheater uiid Theater (n. 18

—

22), ^\'asserleituugen, Hafen, Xaumachie (n. 23—26),

Trophaen, Ehrensiiulen, Obelisken (n. 27—32), dann verschiedene antike Gebiiude
(n. 33—37; Blatter aus Tramezzinos und Zaltieris Verlag s. o. vS. 129), endlich die Grab-
monumente (n. 38—43). Mit n. 44 beginnt der zweite Abschnitt, die antiken Skulpturen,
imter denen sich die kapitolinischen (n. 47—51) und die vatikanischen (n. 57—61) heraus-

heben, am Schlusse dieses Abschnittes stehen vStiche nach antiken \\'andgemiilden

(n. Si—83), Kameen (n. 84—86) und Miinzen (n. 87); den Antiken angereiht ist der

HerkuleskoloiB des Ammanati (n. 88). Der dritte Abschnitt (n. 89—107) umfal3t die

iiK lenien Gebaude, unter denen die vatikanischen den tneisten Raum einnehmen ; den
SchluB macht Michelangelos Grabmonunient fiir Julius II.

Wahrend die Identifikation der im Kataloge verzeichneten Bliitter fast iiberall siclier

ist, bietet die Feststellmig der nicht dort verzeichneten und dessen migeachtet deni

Speculum zuzurechnenden Bliitter groCere Schwierigkeiten. Ich habe geschieden zwischeii

den nach 1573 publizierten Stichen, die nach Lafreris und seiner Xachfolger Absichten
offenbar als Fortsetzung des Speculum dienen soUten (n. 108—140) und den schon friiher

veroffentlichten, die wegen ihres ahnlichen Inhaltes schoii in alter Zeit hiiufig dem Speculum
beigelegt worden sind. Bei der Auswahl der letzteren mul3te mal3gebend sein, dal3 sie

sich in einer groCeren Anzahl von alteti Exeniplaren finden und antike Denkmiiler oder

modeme, im letzten Abschnitt des Speculum enthaltene Monumente wiedergeben. Wenn
dagegen gelegentlich schon ein alter Sanimler Stiche init mythologischen oder religio.sen

Sujets aus Lafreris oder seiner Zeitgenossen Verlag, wenti er I'ortriits, Zeremonienbilder
oder modeme Kompositionen seinem Speculum hat beibinden lassen, so habe ich voii der

Verzeichnimg solcher Bliitter, die den Katalog ins Uferlose erweitern wiirden, abge.sehen.

VoUends auszuschliel3en sind Serien wie die romischen Ruitien von Hieronymus Cock.

Tafehi aus Labaccos Libro appartenente airArchitettura, vStiche von Ducerceau, auch die

^) Die Angaben iiber die ^\'iener Exemplare verdanke icli der Liebenswiirdigkeit

Richard v. Schneiders. Mit Ouaritch ist der luiifiingliche, aus zwei oder drei Exemplaren
zusammengestellte Sammelband bezeichnet, welcher iti Ouaritchs Rough List n. 133 (1893)

beschrieben ist. Wiinschenswert wiire es, den Verbleib der beiden bei Calvary (Berlin)

gewesenen, und ini Anzeigeblatt zu Bursians Jahresberichten 1879 bzw. iiii Antiquariats-

kataloge n. 176 (1884) beschriebenen Exemplare, von denen das eine nach England, das

andere nach Amerika gekomnien sein .soU, festzustellen.
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Grotesken und Trophaen mit Barlacchis, vSalamancas vmd Lafreris Adresse, die sich gelegent-

lich in Exemplaren des Speculum finden.

In deni folgenden Verzeichnis steht nach der Nunmier zunachst der Titel, wie er in

dem von Ehrle pubHzierten, von mir mit dem Original in der Marucelliana verghchenen

Verla<^skataloge aufgeflihrt ist. Mit A bezeichnet sind dann die Blatter, welclie zu einem

Exemplare des Speculmn gehorten, wie man es im Jahre 1573 oder friiher in Lafreris

Bottega kaufen konnte. B bezeichnet den Bestand eines Exemplars aus der Zeit Claudc

Duchets (1582—1386) und seiner Erben (1586—1594), C den eines solchen aus der Zeit des

Xicolas van Aelst (nach 1594). Die von van Aelst selbst publizierten Serien der Kirchen,

der Obehsken, der kapitolinischen Monumente usw. (s. o. S. 137) habe ich, mit Rucksicht

auf den zu Gebote stehenden Ramn, nicht im einzelnen verzeichnet. ^\'ollte und konnte

man von den aufgefuhrten Blattem samtliche Varianten, Nachstiche und Vorlagen (sie

sind zur leichteren tjbersicht durch kleine Buchstaben am Rande hervorgehoben) zu-

sammenbringen, so kame man schon fiir die urspriingliche Reihe der Speculumstiche

(n. I—107) auf iiber 400 Nmnmem, doch wird nach dem Vorausgeschickten schon ein

Exemplar von 100—150 Blattern auf den Namen eines relativ vollstandigen Anspruch
machen diirfen.

1. Ronia con tutti gli edificii antichi clie hoggi si vegono in piede, et

clie se ne puo veder vestigie.

a A. In Exemplaren aus Lafreris spaterer Zeit pflegt zu Anfang der kleine Plan des

antiken Rom von Etienne Duperac — recentibub- jormis aeneis typis exaratum impensa

Antonii Lajrerii. Anno >\1DLXXIII — mit 100 Nunnnern Erklarung zu stehen. Vgl.

Hiilsen, Bibliografia delle piante di Roma (Archivio della Societa romana di Storia patria

1915), P- 58 n. 51.

b Spater mit: Petri de Nobilibus jormis (Bibliografia, p. 59 n. 52).

c In Exemplaren aus Lafreris alteren Jahren findet sich haufig hier der kleine, bei

Tramezzino 1553 erschienene Plan des antiken Roms von Pirro Ligorio. Bibliografia,

p. 43 n. 15.

d B. C. Antiquae Urhis perfecta imago accuratissimc delineata, iuxta antiqua vestigia.

Ambrosius Brambilla pictor in hanc formam reduxit ct aeneis typis incidit. Anno Domini
1582. Claudii Ducheti jor^nis Romae MDLXXXII. Bibliografia, p. 59 n. 53.

e In manchen Exemplaren aus van Aelsts Zeit findet sich statt dessen ein Plan: Nicolai

van Aelst formis — Ambrosius Brambilla fccit. Fehlt in der Bibliografia, wo unter n. 41

nur ein spaterer Druck ohne Brambillas Nanien aufgefiihrt ist.

'2. Ronia moderna.

a A. Der Plan des Hugo Pinardus, Idib. Novcmb. cc DLV, gestochen von Jac. Bos.

Ex typis et diligentia Ant. Lafreri. Bibliografia, p. 45 n. 17.

Die Platte war noch 1594 bei den Heredes Ducheti (Inventar Gherardi bei Ehrle,

p. 48 n. 384: itRoma anticha e moderna di tre fogli, granded).

b B. Urbis Romae descriptio. Romae Claudii Ducheti formis, Ambrosius Bramhilla fecit

anno d. 1582. Mit Erklarung von 114 Nummern. Bibliografia, p. 70 n. 77.

c Spatere Abdriicke mit gleicher Adresse haben die Jahreszahl MDLXXXX und
117 Nmnmern Erklarung. Biljliografia a. a. O.^ n. 78 p. 71.

d Noch spatere liaben Orlandis Adresse (1602). Bibliografia a. a. O. n. 79.

e C. Novissima Urhis Romae descriptio MDLXXXX. Nicolai van Aelst fortnis, Aynbro-

sius BrambiUa fec. ]Mit 125 Nunnnern Ivrklanmg. Bibliografia, p. 63 n. 62.

3. Altra descritione di Ronia nioderna.

a A. Der Plan des G. A. Do.sio, bei Bartolonnnco Eakti 15O1 erschienen, Schastianus a
Regibus Clodiensis in aerc incidebat. Bibliografia, p. 51 n. 30.

[Der Plan des F^rancesco Paciotto, 1537 bei Lafreri erschienen, von Beatrizet ge.stochen

(Bibliografia, p. 51 n. 29), findct sich auffallenderweise liochst selten in alten Excmplaren
des vSpecuhun, vielleicht, weil ihn Lafreri in dcn geographischen Atlas (Vcrlagskatalog bei

Ehrle, p. 55 n. 123) eingereiht hatte. Manchmal findet sich dagegen die Beatrizctsche
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«Roma con li forti* von 1557, Bibliografia p. 49 f. n. 25, odcr der Xachstich der.scll)cn von
Sebastianus a Regibus, ebenda n. 26.]

4. II tempio di lanni.

A. B. lANI OVADRIFRONTIS TKMPLVM vSIC ROMAE EX MARMORE IN a

FORO BOARIO. .4»^ Lafreri formi.s. Romae 1564. Mit kleiner Figur der Minerva am
linken Pfeiler.

[In iilteren Exemplaren statt dessen das Blatt, welches diesem als Vorlage gedient b

hat. auf dem jedoch die kleine Minerva fehlt: THOMA BARI.ACCHI EXCVDEBAT
oc DL. Barlacchis Platte findet sich spater niit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse, c il

war noch 1S74 in der Calcografia Reale (Catalog n. 1455).] e

5. La Rotonda della parte di fuori.

A. (In einer Zeile am oberen Rande:) PANTHEVM ROMANVM NVNC MARIAE a

C0GN0:MENT0 ROTVNDAE NOTVM AD ANTIOVAM SVAM EFFICxIEM et
FORMAM EXPRESSVM.

Vorderansicht des Pantheons; durch die offene Tlir sieht nian den Hochaltar in einer

Nische. — Die urspriingHche Platte ist nach unten uni 9 cni verlangert; auf diesem an-

gesetzten Streifen sind die antike Badewanne aus den Agrippathernien (jetzt in dcr Cappella

Corsini im Lateran) in Vorder- mid vSeitenansicht, die zwei agyptischen Lowen aus dem
Iseiun mid eine Vase (mit Inschrift im Inncm) abgebildet. Auf dem Ansatzstreifen auch

die Adresse: Ant. Lajreri. Romae 1549.

Spater mit der Adresse: a Paulo Gratiano qitesita. h
[Bartsch XV, p. 268 n. 100 (danach Robert-Dimiesnil, Peintre-Graveur ^''ran^ais IX,

p. 174 n. 103), beschreibt das Blatt imrichtig. Ein Druck mit der Adresse : N. B. Lotaringus f.
—

Ayxt. Lafreri Sequani formis Romae 1548 ist mir nicht zu Gesicht gekommen.]
[Lafreris Blatt ist Nachstich des bei Salamanca erschienenen von Nicolas Beatrizetc

(Bartsch XV, p. 269 n. 100), welches die gleiche Inschrift. aber in drei Zeilen Hnks unten

hat. Die Badewanne, nur in der Laugsansicht, steht vor dem Eingange, die beiden Lowen
rechts und Hnks. Im Inneren sind Nische und Altar nicht angegeben.]

Es gibt Abdriicke, auf denen Salamancas Adresse radiert ist. d

B. Nachstich von A, olme den Ansatzstreifen ; Lowen, Wanne und \'ase fehlen, In-

e

schrift (gleichlautend, aber ROTVMDAE) in einer Zeile am oberen Rande. Ohne Adresse

nnd Stechernamen, doch hochst wahrscheinHch von Ambrogio Braml^iHa.

Spater mit Orlandis Adresse (1602). i

C. Neue Abdriicke des Stiches von Beatrizet, vSalamancas Adresse ist radiert, stattg

dessen: Nicolo Van Aelst Bruxellensis formis Rome.
Noch spatere Abdriicke haben statt dessen: si stnmpano in Roma da Gio. Jacomoh

de Rossi alla Face (Indice de Ro.ssi 1677 n. 14).

6. Un altro dissegno della medesima, della parte di fuori et di dentro.

A. B. C. (In einer Zeile am oberen Rande:) P.\NTHEI FIDELISvSIME DIMENSI a

EXTERIOR ET INTERIOR PARS EX ANTIOVO R0:MAN0 SVIS OMNIBVS
NVMERIS ABSOLVTA. — Ansicht des Pantheons von dcr Westseite, mit Einblick in

das Innere. ANT. LAFRERII ROMAE a DLIH.
[Lafreris Blatt ist verkleinerter Nachstich nach einem weit selteneren, bei vSalamancab

erschienenen, welches die Beischrift (auf einer von einem Genius gehaltenen Tafel, in

Majuskeln) triigt: Omnium deorum olim templum munificentissimum et operosiss. quoque

omnium omnibtisq ; ai-tis numeris absolutissinium Pantheon ut intits e.vtraque fuerit rcddidit

Ant. Salamanca pietate in vetustatem et tantae molis admiratione. Abdriicke in ^^'olfegg,

Gotha, Erlangen, im Exemplar Ouaritch f. 22 und Cicognara A f. 45.]

7. Tl tempio di Romolo et Remo, hoggi detto San Cosmo et Damiano.

A. TEMPLI (VT PVTANT) ROMVLI AC REMI OVOD IN COMITIO CERNITVR
AC NVNC DIVIS COvSMO DAMIANOO. SACRVM EvSf PORTA MARMOREA VALVEQ.
AHENEAE FORMIS ANT. LAFRERI AD VIVVM EFFIGIATAE ROMAE ooDL.a
Ansicht der antiken Bronzetiir des Templum divi Ronuili an der Sacra Via.
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b [Lafreris Blatt ist Nachstich in gleicher GroBe eines weit selteneren von Agostino
ij Veneziano, welches l)ei Antonio Salamanca erschienen ist (Adresse entweder ANT. SALA-
MANCA A. V, (xler ohne Stechernanien). Abdriicke in Wolfegg und Erlangen sowie ini

Exemplar Barberini f. 29.]

cl B. C. Neuer Stich, wahrscheinHch von Branibilla, mit gleicher L"nterschrift, nur am
Schlusse: FORMIS CLAVDII DVCHETI AD VIVVM EFFIGIATAEROMAEM.D.LXXXII.

8. Tre colonne del portico del tempio di Giulio Cesare.

A. PORTICVS TEMPLI IVLII COLVMNAE TRES CVM EPISTYLH PARTE ITA
a VT IN FORO ROMANO FISSVRIS vSCILICET FRACTVRISOVE DEFORIMES EXTANT.
ANT. LAFRERII F0R:SIIS IMPRESSAE ROMAE AXNO oc DL. Die drei vSiiulen des
Castortempels am I*oruni Romanum mit dem Kapitol im Hintergrunde.

Lafreris Platte war 1584 bei Pietro de' NobiH (Inventar, s o. S. 134 mit der — irrigen —
Angabe ^\stampa di Oiorgioo, niiml. Ghisi).

b [Der Stich I/afreris ist angeregt durch den 1540 bei Salamanca erschienenen von
Agostino Veneziano, doch ist namentHch der Hintergrund stark verandert. Adresse: IN
cFORO ROMANO EXCVDEB. ANT. SALAMANCA MDXL A. V. oder ohne Stecher-
namen. Abdrilcke in Erlangen und Wolfegg.]

d B. C. Neuer Sticli, ohne Unterschrift, mit der Adresse: Romae Claudii Ducketti formis.

e Es gibt Abdriicke ohne alle Schrift.

9. Tempio di Antonino et Faustina.

a A. B. C. (In einer Zeile am oberen Rande:) Hoc templimi in Foro Romano situm,

cuius integram vides formam, etsi e.r jiarte sit diriitum, sic tamen olim fuisse vel ipsae ruinae
manifestissime ostendvnt. (In der rechten imteren Ecke:) Ant. Lafreri aeneis formis cum
gratia et privilcgio Romae an. M.D.LXV. Restaurierte Ansicht des Tempels des Antoninus
und der Favistina am F^orum Romanvun, mit Grundrii3.

bc Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

10. Tempio della Fontana (sic) virile detto santa Maria Egiptiaca.

a A. B. C. (Links ueben dem Unterbau des Tempels:) TEMPLVM FORTVNAE VIRILIS
AD RIPAS TIBERIS IN FORO PISCARIO NVNC MARIAE AEGIPTIACAE SACRA-
TVM ROMAE; (auf der Basis der Ecksiiule:) N. B. F.

;
(in der rechten unteren Ecke)

TOMASIVS BARL. EXC. MDL. Restaurierte Ansicht des ionischen Pseudoperipteros an
Ponte Rotto. Von Nicolas Beatrizet; Bartsch XV, p. 268 n. 99.

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Claude Duchet (Inv. n. 193).

bc Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

11. Battesinio di Costantino.

a A. B. C. Balnei Laterani, et in eo ad curandayn Constant. Caes. Elephantiasim innoxio
infantium sanguini suscipiendo primmn parati Labri ac mox conversa in pietatem crudelitati

eiusdem bapti.smo destinati siinulacrum, Romae. ANT. LAFRERI EXC. Innenansicht dt'>

lateranischen Baptisteriums, Beatrizet zuge.schrieben, Bart.sch XV, p. 271 n. 103; Robert
Dume.snil IX, p. 176 n. 107.

b Es gibt (ziemHch haiifige) Abdriicke ohne aHe Schrift.

c Spiiter neben Lafreris Adresse noch: Petri de Nobilibus formis. Noch spiiter: G. R. for.

d(^ Giuseppe Rossi aHa Pace).

12. Arco di Tito \'espasiano.

a A. B. C. ANT. LAFRERI SEOVANVS EXCVD. ROMAE oc DXLVHI.
b c vSpiiter mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

d [Lafreris Blatt ist Nachstich nach einem bei Salamanca erschienenen A. S. excud
eohue vStechernamen Auf spiiteren Abdriicken ist hinzugefiigt : Xicolo ran AeUt formi,^

Romae.]



Das Specnlurn Romanac Magnificentiac dcs Antonio Lafreri [^c

13. Arco di Lucio Settimio ,Se\'ero.

A. ANT. LAFRKRI vSKOVANVvS EXCVl). RUMAK cc DXLVH. a

[Ist Xachsticli uach einem Blatte mit A. S. EXCVDKBAT, ohne Stecheruamen.] b

B. Neuer Stich in gleicher Gr5l3e, Zeile i. 2 der Inschrift abgeteilt: PARTHICO /

ARABICO. ROMAK CLAVDII DVCHKTI FORMIS 1383. c

Spater mit vau Schoels Adresse. d

C. Xeuer Abdruck der Platte Lafreris, statt de.sseu Adresse: Bomae Xicolai ran Aelste

formis.

14. Arco di Galieno.

A. B. C. Ohue jede Adresse. a

15. Arco di Costantino.

A. AnT. Lafrerij Romae; Signatur ganz klein am uutereu Raude. Unter dem Bogeu a

/wei schraffierte Linien. Die Zeileu i—8 der Inschrift vou gleicher Lauge, Zeile 5 : TYRAXXO.
(lu alteren Exemplaren statt de.sseu eiu vStich ohue Adresse, iu gleichem MaCstabe b

und sehr ahnlicher Ausfiihrung wie Lafreris, Unter dem Bogen nur eine schraffierte Liuie,

Zeilen der Inschrift ungleich lang, Zeile 5 : TYRANXO.
Beide Stiche sind angeregt, doch uicht direkt uachgestochen dem von Agostino Vene- c

ziauo bei vSalamauca publizierten (Bartsch XIV, p. 385 n. 537), mit der Adresse: AXT.
vSALAMAXCA KXCVDKBAT A. V.]

B. Xeuer Stich iu gleicher Gr5Be wie Lafreris; ROMAE Clandij ducheti Formi^ 1383. d

Unter dem Bogeu nur eine schraffierte Linie, die Zeilen der luschrift ungleich lang,

Zeile 5: TIRAXXO.
Spater mit vau vSchoels Adresse. e

C. X^^eue Abdriicke der Lafreri-Platte, sehr abgeuutzt uud aufgestochen. Die Adresse f

crsetzt durch Nicolo van Aelst for.

Diese oder die Duchet-Platte ist aufgefilhrt im Indice de Ro.ssi 1677 n. 13: fArco

di Constantino intar/liato al huli)}o da Nicolo Beatricetto.a

16. 17. Due tavole di diverse figure sculpite nel medesinio arco.

16. A. B. C. Tabula marmorea pugnae Dacicae, e.v diruto Traiani, id putatur, arcu, ina.

Constantino cognomento Magni, qua spectat Aventiniim, ornatus coussa Romae translata.

Schlachtrehef mit Hombla.ser nnd liegendem Krieger. vStecherzeichen X. B., am unteren

Raude des Bildes: .4»^ Lafrcrii Sequani formis Romae 1533. Bartsch XV, p. 266 n. 94;

Robert-Dumesnil IX, p. 171 n. 97. Die Platte kam bei der Teilung 1381 an Claude Duchet

(Inv. n. 197).

Es gibt von diesem vStiche zwei Zustande: auf dem ersten ist der Blitz auf dem sechs-

eckigen vSchilde in der Mitte nur in Umrissen, der Grund des Schildes weiC ; auf dem zweiten

der Blitz schattiert, die Flache des Schildes mit Punkten ausgefullt. b

17. A. B. C. Dieselbe Uuter.schrift. Schlachtrelief von der Attika (= Bartoli, tav. 43); a

links Pfeiler, rechts romischer Krieger mit ausgestrecktem Arm. Ohne vStechernameu

und Adresse.

[Lafreris Blatt ist Xachstich nach dem von Marco Dente (Bartsch XIV, p. 167 u. 206; b

Passavant VI, p. 69 n. 27: Thode Antiken in den Sticheu Marc Antons, p. 18 u. 45).]

18. Theatro di Vespasiano detto il Coliseo, in formn come era anti-

chamente.

A. Restaurierte Ansicht des AuBenbaus, links Einblick iu das lunere. Ohne Adre.sse. a

Beatrizet zugeschrieben.

Spater: Petri de Nobilibus formis. t>

Xoch spater: Marc(ellini) Clodii formis Romae (auf Rasur). c

[Vorlage fiir diesen Stich ist eine sehr groCe (550/870 umi) AbbiUUmg des Colosseumsd

mit der Adresse AXTONIVS SALAMAXCA EXCVDEBAT ROMAE AX. MDXXXVIII.
und der Inschrift (in Majuskehi, auf einem Blatte, das eiu fhegendcr Merkur halt)

:
En tibi
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venerabilis moles conspictd illius amphithcatri liomae a divo Vcspasiano constructi, in cuiita

laudeni extat illud Martial(is) : Omnis Caesareo cedat labor amphitheatro, Unum pro cutictis

fama loquatur opus. — Dies ist ohne Zweifel das Blatt, welclies Vasari in der Vita di Xiccolo

Soggi (VI, p. 40, ed. Milanesi) erwalint: ccrti dise(j)ii di Domenico Giuntalodi spediti dalV

amhasciatore di rortogallo in Rotna a Don Ferrantc Gonzaga (seit 1535 Stattlialter von
Sizilien) . . . fra i quali era un Colosseo, stato intagliato da Girolamo Fagiuoli Bolognese,

per Antonio Salamanca. Die sorgfaltige Aufnahme ist also den wenigen bisher bekannten
Arbeiten Giuntalodis (s. Milanesi a. a. O.) hinzuzufiigen. Uber den Stecher s. Thieme-
Beckers Kiinstlerlexikon s. v. Faccioli. — Exemplare des groCen Stiches in drei Blattem
in Erlangen, Fulda und Gotha.]

e [Es gibt von Lafreris anonymer Platte einen Nachstich im Gegensinne (Einblick ins

Innere rechts), von deni ich nur einen Abdruck in ^^'olfegg kenne.]

[tjber zwei von Lafreris anon^-mem Stiche abhangige Blatter, welche die gleiche Rekon-
struktion in anderer Weise darstellen, s. u. S. i6g n. 156, 157.]

f B. Neuer vStich. am unteren Rande: THEATRVM SIVE COLISEV.M ROMANVM;
unten hnks: Claudij Duchetti formis 1581; rechts: A?nbr. Bramhilla fec.

g Spater ist Brambillas Name radiert.

h C. Oben links: in drei Zeilen: THEATRVM SIVE COLISEVM ROMANVM; unten

n der Mitte: Nicolai van Aelst Bruxellensis formis Romae.

19. Altra forma del medesimo, come si vede hora.

a A. B. C. Radierung mit der Unterschrift : THEATRVM vSIVE COLISEVM
bROMANVM. Zuerst ohne Adresse, dann: ANT. LAFRERI SEQVANI FORMIS, spater:

c Henricus van Schoel excudit.

[Es gibt einen schlechten Nachstich von dem sog. Maitre au nom de J6sus-Christ mit
ddem Monogrartun (s. Bartsch XV, p. 512 f.; Nagler, Monogr. III, n. 2602, 2603) imd der

Jahreszahl MDLVIII. Unterschrift : THEATR\^ XIVE CHOLISEO ROMANVN.]

30. Amphiteatro Castrense.

a A. B. C. Amphitheatrum quod in Exquiliis non procul a templo S. Crucis in Hierusalem,

lateritium visitur, de vicino Tiberii Caes. castro cognomen castrense consecutiun. Restaurierte
Ansicht des AuBeren mit EinbHck in die Arena. Ant. Lafrer. Seqtiani formis. Romae
00 D.LX (vor L ein X radiert).

" ^ Spater mit Orlandis (1602) und van vSchoels Adresse.

21. Theatro di Marcello.

a A. In alteren Exemplaren: rcstaurierte Ansicht, Biihne Hnks, Rundung rechts,

PYRRO LIGORIO NEAP. INVE. Romae MDLVIII Michaelis Tramezini formis.
b Die Platte spater mit der *Adresse: Venetiis Donati Rascicotti formis 15. . (1597 ?, s. u.

"• 33. 35) Weigel, Kunstlager-Katalog III, n. 12 491.
^ In Exemplaren aus Lafreris spaterer Zeit statt desseii Nachstich in gleichem Siniie,

ohne Adres.se (Robert-Dumesnil IX, p. 176 zu n. 108).

d [Von einem Nachstich im Gegensinne mit der Marke NB. F (Robert-Dvunesnil IX,
p. 177 n. 108) ist mir nur ein Abdruck (in Dresden) vorgekommen.]

e B. C. Neudrucke des Stiches ohne Adresse, hinzugefiigt ist: Romac Claudi Duchetti

q. Antonii Lafrcri nepotis formis.

22. Amphitheatro di Veroua.

a A. B. C. Amphitheatri Veronensis diligens ct accurata dclineatio, . . . (liingerer Text).

Restaurierte Ansicht des Aul3eren mit EinbHck in die Arena. lu der rechten miteren Ecke:
Romae anno Go DLX Anton. Lafrcri Scquani formis ad gcnititytm archetypum fidelissime

expressa.

b vSpJiter mit van .Schoels Adrcssc.

c [Ist Nachstich nach dem groi3en Blalte von Ivnoa \'ico, Bartsch X\', p. 349 n. 4i9(dort
irrig als .\nsicht des Colos.scums be.schriel^en).]
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23. Porta di .San Lorenzo, antichamente detta Acquedotto dcH' a([ua Mnrtia.

A. B. C. Aquarum Marciar, Tepulae et luliae forma, quac nimc S. Laurciitii pnrta rulf/oa

appellatur. Aut. lajrcri tifpis Romae Anno sal. a DLXVI.
Spiiter mit Orlaiidi.s (1602) und van Schoels Adresse. bc

24. Porta Maggiore, gia anticamente detta Nevia et L,al)icana.

A. B. C. Vctvris aquac Claudiac c Tiburtino forma; via portaque Naevia ac Lahicaua a
nunc Maioris appeUationc notissima; servatis architecturac leqibus et eadeiyi in anteriorc
e.vteriorcque parte uncialiinn litterarum inscriptione repetita, nobilis. Ant. Lafrcri. liomae 1549.

Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. Die Platte war noch 1874 in b c

der Calcografia Reale (Catal. n. 1529). d
[Ist Xachsticli in gleicher Grol3e nach eineni Blatte mit der Unterschrift (in Majii.skehi) : e

Sic Romcie olim pars aquacduct. nunc vero Poria Maior. imd der Adres.sc: ANT.
SALA^IANCA EXCVDKBAT MDXXXVIII. DNCVS.PATVS.

Auf spateii schwachen und aufgestochenen Abdriicken ist Salamancas Adresse radicrt i

und zugefiigt: Nicolo van Aelst for.]

25. Dissegno del porto di Claudio et di Traiano.

A. In Exemplaren aus Lafreris friiherer Zeit : restaurierte Ansicht der beiden Hafen, a

Pharus und KoloC links, Via Portuense rechts. In Kartusche der Titel (in Majuskeln)

:

Antiqua species urbium Portus atque Ostiae ah diversis Ro. imp. conditorum, item duorum
ampliss. portuum Claudii Traianiq. descriptio per Pyrrhum Ligorium yeapoUtanum facta.

Bolognini Zalterii formis.

[Ist Xachstich im Gegensinne nach dem bei Tramezino erschienenen Blatte, auf welchem b
nach facta noch folgt: et ab Michaele Tramezino ex tabulis aeneis in quas cam
incidit excusa. Cum privilegio Summi Pont. et Senat. Venet. MDLVIII., und welches die
Signatur hat: lulius de Musis Venet. in aes incidit MDLIIII (sic).

Spiite Abdriicke haben die Adresse: Qio. B. de Rossi in Navone formis.] c

In Exemplaren aus Lafreris spaterer Zeit: Nachstich nach de Musis in gleichem Sinne, d
Pharus imd KoloC rechts, \'ia Portuensis Hnks. In der linken miteren Ecke in viereckiger

Kartusche Titel und Adresse: CLAVDII ET TRAIANI I:MPP. ADMIRABILIVM PO^^R-

TVVM OSTIENSIVM ORTHOGRAPHIA PER STEPHANVM DVPERACH ARCHI-
TECTVM IVXTA ANTIOVA VESTIGIA ACCVRATISSIME DELINEATA. Ant.

Lafreri exc. Romae 1575. (Robert-Dumesnil VIII, p. loi n. 43).

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an E^tienne Duchet (Inv. n. 29).

Spater mit den Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, mid : Petri de Nobilibus formis.e f

Noch spiiter mit *Io. lacobus de Rubeis formis Romae ad templum S. M. de Pacc
(Robert-Dumesnil a. a. O.; Indice Rossi 1677 n. 7). Die Platte war noch 1874 iu derg
Calcografia Reale (Catal. n. 1462). h

B. C. Nachstich nach Duperac ini gleichen Sinne: CLADII (sic) DVCHETI FORMIS i

1581. Ambrosivs brambila fec.

26. Battaglia de Romani, pigliata da fragmenti dell' antichita di Roma.
A. Restaurierte Ansicht einer Naumachie, mit der Uberschrift: NAVMAOHIAE (sic) a

ID EST NAVALIS PVGNAE EX VETVSTEIS LAPIDVM ET NV^SIMORVM MONV.
MENTEIS GRAPHICA DEFORMATIO. Ohne Adresse, Duperac zugeschrieben (Robert-
Dumesnil VIII, p. 102 n. 45).

B. C. Dieselbe Platte mit: Romae Claudii Duchetti formis. b
Spater mit van Schoels Adresse. c

27. 28. Trofei di Mario in doi parti.

27. Die Trophaen mit den drei Putten, tJberschrift : TROPHEA MARII DE BELLO
CYMBR. PVTAT. AD AED. D. EVSEB. ROM.

A. Ohne Adresse. a

Es gibt Abdriicke ohne alle Schrift. b

B. C. Gleiche Platte mit: Romae Clatidii Duchetti formis. c

10*
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28. Die Trophaen mit der Mktoria. Gleiche Uberschrift.

a A. Ohne Adresse.

b Es gibt Abdriicke ohne alle Schrift.

c B. C. Gleiche Platte niit: Romae Claudii Duchetti fonniii.

29. Colonna santa condotta dal tempio di Salomone insieme con molte
altre colonne poste in San Pietro.

Die gewundene antike Marniorsaule in der Cappella della Pieta in S. Peter. Beatrizet
zugeschrieben ; Robert-Dumesnil IX, p. 170 n. 114. Nach Pa.ssavant VI, p. 102 n. 89 vom
»]\Ieister mit dem \\'iirfel<'.

a A. B. C. Ant. Lafrerii Romac.
b Es gibt sehr seltene Abdriicke ohne die Adresse.

30. Colonna di Traiano della parte di fuori, con la demostrazione della

parte di dentro et della scala. Ansicht und Durch.schnitt der Saule, jiergrofiert nach
dem Blatte in Antonio Labaccos Lihro apparfenente afV architetfura (zuerst 1552).

a A. Ant. Lafreri Romac.
Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Etieime Duchet (Inv. n. 18).

b c Spater mit den *Adressen: a Paulo Gratiano quaesita 1582 und: Petri de Nobilibus formis
Exemplar Ouaritch n. 96).

d B. C. In den Exemplaren aus Duchets Zeit findet sich statt dessen eine Ansicht der
Saule mit modemen Gebauden im Hintergrmide ; Claudij Duchetti formis, Amhrostus Bram-
billa fecit.

e [Dies Blatt ist Xachstich in gleichem Sinne nach einem Blatte mit der Adresse: ANT.
LAFRERI SEOV.IXI FORMIS ROME 1544, welches sich in Exemplaren aus Lafreris

friiher Zeit (Darmstadt, Karlsruhe A) an Stelle des Xachstiches nach Labacco findet.

f Lafreris Stich von 1544 ist wiedermn ein etwas verkleinerter Xachstich eines Blattes

(von Enea Vico?) mit der Adresse: AXT. SALAMAXCA EXCVDEBAT.]

31. Colonna Antonina con fragmenti di uno degli Obselischi (sic) cli' erano

nel Mausoleo di Augusto.

a A. In Exemplaren aus Lafreris friiher Zeit findet sich hier ein Stich olme Adresse. Die
Saule steht links, der Obelisk rechts; der Hintergrund ist rohe Xachahmmig der Stadt-
ansicht auf Salamancas gleich zu erwahnendem Blatte, welches als \'orlage gedient hat,

doch sind die Gebaude des Vordergrimdes kopiert nach Salamancas Stich der Trajanssaule
(linke Halfte).

bc vSpater mit den Adressen: Pauli Gratiani forrnis Romae 15S2, und: Petri de Nohilibus

formis 1585.

[Dies Blatt ist Xachstich in gleichem Sinne nach eiuem l>ei Salamanca erschienenen
d mit der Adresse: A. S. Excudchat und eineni Vogelfliigel als Stechermarke (in der linkeu

unteren Ecke). Im ]Mittelgrunde die ^\'olfin mit Romulus und Remus sowie der Tibergott,

im Hintergrunde Stadtansicht in falschem Sinne (Engelsburg links). Bartsch XV, p. 348 n. 418.

e Es gibt Drucke ohne alle Schrift.j

A. B. C. In Exemplaren aus Lafreris spaterer Jahren, ebenso in denen aus Duchets
f imd seiner Xachfolger Zeit findet sich statt dessen cin Blatt mit der Adresse: Ant. lafrerij

formis und dem Vogelfliigel in der rechten miteren Ecke. Die »Saule steht reclits, der
Obelisk links, im Mittelgrunde der Tiber mid die ^\'6lfin mit Romulus und Remus, im Hinter-
grunde vStadtansicht in richtigcm Sinne (Engelsburg rechts), auf der die Xamen : s. PILATO
und P(ons) S. MARIA zugesetzt sind. Bartsch XV p. 348 n. 418.

g [Dies Blatt ist Xachstich im Gegensinne nach dem gleichfalls bei vSalamanca er-

schienenen von Enea Vico mit der Adresse: AEX. \TC. PAR A. S. X. auf eiuem antiken
Gebiilkstiicke unter der Saule und dem Vogelfliigel in der linken unteren Ecke.
Bartsch a. a. O.

h vSpiite Abdriicke (mit dem zuge.setzten Titel: LA COLOXXA AXTOXIXA) haben die

Adresse: Joanncs Orfandi cxcudit.]
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32. Aguglia overo obselisco (sic) ch' e appresso v^an Pietro.

A. B. C. OBiajSCI VATICANI, OVKM CVM AI.II, TVM NOS IPSI NON ITA a

KXACTE ALIAS RKrRAIvSIvNTAVIMVS. VKRISSIMA KFKKilKS IVvSTISSIMAOVE
PROPORTIONIS DIMKNSIO. Der Obelisk allein, mit wenigen HauptmaBen : ANT.
LAFRKRI FORMIS RO^LVK oo DL. Die Platte 1584 bei Pietro (le'Nobili.

[Mit der meniger exakien« Abbildung meint Lafreri offenbar einen Sticli ohne Adresse, b
welcher den Obeli.sken niit dem Rmidban von S. Maria de 1'ebribus im Hintergrmide zeigt;

au£ der Basis die Inschrift mit richtiger Zeilenteilung. Abdriicke in Dresden und Wolfegg,
auch im Exemplar Ouaritch n. 112. Verkleinerter Nachstich im Gegensinne bei J. J.
Boissard, Topographia, tom. I f. N, 3.

Dieser Stich wiederum ist Nachstich im Gegen.sinne nach einem nicht minder .seltenen c

Blatte mit der Adresse A. vS. cxciidebat (ein Abdruck in Wolfegg), auf deni die Inschrift

falsch in vier Zeilen abgeteilt, statt der Basis ein rolier vSteinwtirfel gezeichnet ist.

Von Lafreris vStich gibt es einen schlechten Nachstich mit der gleichen Beischrift von d
dem sog. ^Maitre au nom de Jesus-Christ (Abdruck in Erlangen) vgl. Weigel, Kmistlager-
Katalog II n. 12 500) niit der Adres.se: ROMAE 00 DL,VIII und dem vStecherzeichen.]

33. Circo Massimo in forma antica.

A. Restaurierte Ansicht des Circus, Carceres links, Rundung rechts mit langer Bei-a
schrift (in Majuskeln) : En vobis candidissimi antiquitatuni studiosi Circi Maximi descrip-

tiotiem . . . qualis Apellaea Pyrrhi Ligorii pictoris Neapolitani ^nanu . . . ad unguem reprae-

sentata et summa cura et impensa e.v aeneis tabulis mirijice incisis jormata . . . Bolognini
Zalterii formis.

Spate Abdriicke liaben neben Zaltieris Adresse noch: Donati Rascicotti formis 1397. b
[Zaltieris Blatt ist Nachstich im Gegensinne nach einem vStiche von Nicolas Beatrizet, c

welcher sich auch in Exemplaren aus Lafreris spateren Jahren zu finden pflegt (bei

Bartsch XV, p. 271 n. 105 und Robert-Dumesnil IX, p. 177 n. 100 irrig als Abbildung des
Circus Flaminius beschrieben) . Die Beischrift ist die gleiche, nur .summa cum Michaelis
Tramezini cura et inpensa usw. Adresse zuerst: N. "bEAVTRIZET LOTARRINGIAE
FECIT (das FECIT radiert) Michaelis Tramezini formis ^NIDLII mense Junio, auf spateren
Abdriicken ist die Jahreszahl in ]\IDLIII geandert und die Marke der Tramezino (F. i\I. T. d
im Kreise) zugefugt.

Spater findet sich Traniezinos Platte mit den Adressen: Pauli Gratiani formis Romae^
1582, imd: Petri de Nobilibus formis. f

B. C. CIRCI MAXIMI ACCVRATISSIMA DEvSCRIPTIO DILIGENTIvSSIME S
DELINEATA PER PYRRVM LIGORIVM PICTOREM NEAP0LITAN"\^3I . . . ET
SVMMA CVM CLAVDII DVCHETI CVRA ET IMPENSA EX AENEIS TABVLIS
MIRIFICE INCISIS FOR^NIATA. ROMAE ANNO DOMINI MDLXXXI. Ambrosius
Brambilla f. Nachstich nach Ligorio-Beatrizet in gleichem Sinne, Carceres rechts, Rundimg
links.

Spater Brambillas Name radiert. h
Noch spater mit Orlandis (1602) und van vSchoels Adresse. i k

34. Circo Flaminio in forma antica.

A. Circi Flaminii specimen suo cum Euripo . . . Pyrrhi Ligorii pictoris Neapolitani
omnium generum antiquitatis sollertissimi accuratissimique assertoris opera et studio . . .

fidelissime nunc primum aeneis tabulis informatum in lucem prodit. Bolognini Zalterii

formis. Restaurierte Ansicht des Circus, Carceres links, Rundung rechts. a

[Zaltieris Blatt ist Nachstich im Gegen.sinne nach einem vStich von Nicolas Beatrizetb
(Bartsch XV, p. 271 n. 104; Robert-Dumesnil IX, p. 177 n. 109), welcher sich auch in

Exemplaren aus Lafreris spateren Jahren findet. Beischrift die gleiche, nur Michaelis
Tramezini aeneis tabellis. Adre.s.se zuerst: NB. LOTARINGUS FECIT (das letzte Wort
radiert) Michael Tramezinus Cal. Mart. MDLH. Auf spiiteren Abdriicken ist die Jahres-
zahl in MDLIII geandert und die Marke der Tramezino hinzugefiigt.j c

B. C. (Majuskeln:) Circi Flami)iii specimen suo cum Euripo . . . opera et studio Pi/rrhid

Ligori . . . iafn pridem ex vetustis monumentis eductum, fidelissime nunc denuo Claudins
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DuchetUis cientis lahcllin c.rcidptum in luccm prodire curavit. MDLXXXI. Ohiie Stecher-
nanien. Nachstich nach Beatrizet ini gleichem Sinne, Carcere.s rechts, Rundimg hnks.

e f Spater mit Orlandis (1602) imd van Schoels Adresse.

35. Castrum Praetorium.

a A. GrimdriC des Lagers rechts, rekonstruierte Ansicht hnks. Bolognini Zalterii iormis.

b Spatere Abdriicke haben auCerdem die Adresse: Venetiis Douati Rascicotti formis 1597.
[Zaltieris vStich ist Xachstich ini Gegensinne nach einem Blatte niit der Adresse:

cCVM PRI\'ILEGIO SVMMI POXT. ET SEXAT. VEXET. MICH. TRAMEZIXI
FOR3IIS MDLHI imd der .Marke der Tramezino.]

B. C. Xachstich nach Tramezino in gleichem Sinne (Grundriii links, Ansicht rechts)

:

dROME CLAVDII DVCHETI FORMIS MDLXXXI, AMBROSIVS BRAM. F.

36. Vivario di ]^Iarco Varone.

a A. ORXITHOX .^ice AVIARIVM M. VARROXIS PYRRO LIGORIO XEAP. IXVE.
Bolognini Zalterii formis.

b [Ist Xachstich nach dem Blatte niit gleichem Titel, aber: ROMAE MDLVIII Mich.
Tramezini form is .

]

B. C. Xachstich nach dem Blatte Tramezinos, aber: ROME CLAVDII DVCHETI
cFORJMIS MDLXXXI, AMBROvSIVS BRA3I. /.

d e Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

37. Tlierme Dioclitiane.

a A. THERMAE DEOCLETIAXAE ET MAXIMIAXAE IXTER OVIRIXALEM ET
VIMIXALEM PYRRVS LIGORIVS EX VETERVM MOXVMEXT. RELIQVIIS.
ROMAE cc DLVIII. Bolognini Zalterii formis. Restaurierte Ansicht der Thermen ; die groCe
antike Zisterne (Botte di Termini) links.

b [ Ist Xachstich im Gegensinne nach einem Blatte mit der Adresse : ^MICH. TRAMEZIXI
FORJMIS EXCUvS. Jac. Bossius Belga iu aes incid. und gleicher Jahreszahl.

Die Platte war 1584 bei de'XobiH.l

B. C. Verkleinerter Xach.stich nach Tramezino, im Gegensinne (Botte di Termini links).

cPYRRVS. LIGORIVS. VETERVM. MOXVMEXT. RELIQVIIS. Claudii Duchetti formis
Romae 1582. Amhrosius hramhilla f.

d Spater mit van vSchoels Adresse.

38. Sepoltura di Metella nella Via Appia.

a A. B. C. Metellac uxoris Crassi sepulchrum . . . Antonii Lafrerii Romae 1549.
b Es gibt spate Abziige, auf denen die Quadern retuschiert sind (auf dem Fimdament

in der Mitte statt wagerechter Linien gekreuzte, auf dem Zyhnder starke senkrechte
Strichelung statt der wagerechten Punkte).

c Xoch spater sind Drucke mit van Schoels Adresse.

39. vSepoltura di C. Cestio appresso la porta di San Paolo.

a A. Ansicht der P^-ramide allein, mit Beischrift: SEPVLCHRVM C. CESTI EPVLONIS
OvSTIEXSI VIA ET PYRAMIDE ET MARMORE OVADRATO XOBILISSIMVM ATO
OMXIVM VETVvSTISSIMVM ROMAE oc DXLVII. AXTOX. LAFRERI vSEOVAXI
I'ORMIS.

b vSpaterc Abdriicke niit: Petri de Xobilibus formis.
c. Ist veranderter Xachstich nach einem bei vSalamanca zuerst 1346 ohne Adresse, dann
dmit der in cc DXLVIIIII geiinderten Jahreszahl imd: A. S. EXCVDEBAT erschienenen

e f Blatte, mit Landschaft im Hintergrunde. Salamancas Platte war spiiter bei van Aelst,
gdann bei den Ro.ssi alla Pace (Indice 1677 n. 13) und existiert noch in der Calcografia
li Reale (Catalogo 1874 n. 1526).

ILafreris Blatt ist nachgestochen von dem sog. Maitre au nom de Jesus-Christ, mit
i der Jahreszahl 00 DLVI.]



Das Speculum Romanae Magnificentiac des Antonio Lafrcri ici

B. C. Nachstich uach Lafreri mit: CLAVDII DVCHETI FORMIS ROMAE 1582. k
Anibroiiius brarnbilla icc.

40. Sepoltura di lyiicio vSettiniio, cliianiata il Settizonio, nella via Appia.
A. Aiisicht der Ruine niit langer Beischrift (in Majuskehi) : Luci Septimi Severi Cae-

saris in via Appia, quantum quidem consequi coniectura potucrunt, sepulcrum . . Ro7nae a
00 DXLVI. ANT. LAFRERI SEQVANI FORMIS.

Spater mit der Adresse des Pietro de' Nobili. b
Auf gauz spateu Abdriicken sind beide Adressen radiert. c

B. C. Neue Platte mit gleicher Beischrift; CLAVDII DVCHETI FORMIS ROMAE
1582, Ambrosius brambilla jecit. d

Auf spateren Abdriicken ist Brambillas Name radiert. e
Noch spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. Die Platte war noch 1874 f g

in der Calcografia Reale (Catal. n. 1460). h

41. Sepoltura antica nella via Ostiense.

A. B. C. Ansicht des jetzt zerstorten Grabmals des M. Antonius Antius Lupus, mita
Beisclirift: Antiquum Osticnsi ria sepulchrum marmore^im, amplum cjuadratum ad tertiujn

ab Urbe lapidem, fascium ac securium ct aliis ornamentis insigne. Antonii Lajreri formis
Romae 1551.

Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. 1

[Es gibt einen Nachstich von dem sog. Maitre au nom de Jesus-Christ mit der gleichen

Beischrift, nur daC am Schluii hinzugefiigt ist: eoDLVIIII; unter der Stechermarke :

^j

ROMAE INPRIMEBAT LAFRERI.]

42. Sepoltura nella via Cassia.

A. B. C. hi via Cassia Roma ad tertiuin lapidem monumentum marmoreum huiusmodi a.

jorma et ornamentis exesum prope vetustate. Ansicht des sog. »Sepolcro di Nerone« (Grab
des P. Vibius Marianus). Antonil Lafreri formis Romae 1551. S. o. S. 126.

43. Sepoltura di Bacco posta nel suo tempio nella Via Numentana.
A. ANTIQVI EX PORPHIRITE vSARCOPHAGI. IN. BACCHI AD vSECVNDVM

AB VRBE yiA NOMENTANA LAPIDEM . . . sepulcri Constantiae Constantini Magni
filiae . . . vulgo noti DEFORMATIO. Der Porphyrsarkophag der Constantia, jetzt im
vatikanischen Museum, Sala a Croce Greca. Helbig-Amelung, Fiihrer I ", p. 203 n. 309.
Adresse: Ant. Lafreri sequani formis Romae co DLIII. a

Spater mit den Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, imd: Petri de Nobilibus fortnis.]) c
Die Platte -war noch 1874 i" ^er Calcograiia Reale (Catal. n. 1401). ^
B. Neuer Stich mit gleicher Beischrift: Claudii Ducheti formis Romae i^Si, Ambrosius q^

brambilla fecit.

Auf spateren Abdriicken ist Brambillas Name radiert. £

C. Nachstich nach einem der vorigen, die Maske im oberen Friese bhckt nicht, wie bei

Lafreri-Duchet, nach rechts, sondeni geradeaus, die Stiitze unter der Hnken Ecke des g
Sarkophags ist weggelassen. Im Texte am Schhisse: DEFOMATIO. Adresse: Nicolo

van Aelst formis Romae.

44. Tavola di marmo delli segni delle coliorte et Aquila legionaria in-

sieme con altri instromenti da guerra in casa del Cardinale Cesis.

A. B. C. (Majuskeln:) In aedib. Federici Card. de Caesis sttb Vaticano. Tabula marm.Si
cohortium signis duobus, aquilaq. legionaria atquc aliis cum instru7nentis bellicis tum cavea

pullaria inscriptionibusq. perelegantibus insignis. Das ReUef des Pompeius Asper, jetzt im
Palazzo Albani-del Drago alle Ouattro Fontane. Matz-Dulm 3878. ANT. LAFRERI
FORMIS EXACTISSIME DELINEATA ROMAE x DLI. Der vStich wird Beatrizet

zugeschrieben ; Bartsch XV, p. 265 n. 92; Robert-Dume.snil IX, p. 170 n. 95.

45. Calendario antico nel Palazzo di Farnese.

A. Das sog. Calendarimu Maffeianum, CIL. VI, 2297, vgl. CIL. I, ed. 2, p. 2zi. Jetzta
Bruchstiicke im kapitolinischen Museuni. Ohiie Adresse.
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[Ein Xachstich ist 1374 hei riaiitin in Antwerpen von B. A. Montanus herausgegeben,

wiederholt in Graevius Thesaurus antiq. VIII, p. 13— 16; s. Mommscn CIL,. I a. a. O.]

b B. C. Dieselbe Platte mit: Romae Claudii Duchetti formis.

c Spatere Abdriicke haben van Schoels Adresse, noch spatere: Jo. Jac. de Riibeis jormis

d Romae ad templmn S. M. de Pace (vgl. Indice 1677 n. 65). Die Platte ist noch in der
e Calcografia vorhanden (Catal. 1874 n. 1429).

46. Tricliniario, tavola di marmo. del modo dei convivii degli antichi, in

detto loco.

a A. B. C. (Majuskehi:) Tricliniarium lectorum, tripedis mensae et accwnhentium ex
marmoreis tahulis graphica deformatio. Rotnae 00 DXIvVIIII. AXT. LAFRERI. vSog.

Ikarios-Relief, jetzt im British Musemn. Hauser, Xeuattische Reliefs, p. 190 n. 3;

Reinach Repertoire de reliefs II, 464.

47. Lupa di bronzo con Romolo et Remo in Campidoglio.

A. B. C. LVPAE RO:\rVLVM ET REMVM VRBIS COXDITORES LACT.AN^TIS
|

aAXTIOVVM AC AEXEVM IX CAPITOLIO SIGXVM. AXT. LAFRERH FORMIS.
ROMAE MDLII.

Die Platte war 1584 bei Pietro de' Xobili.

b c vSpate Abdriicke haben Orlandis (1602) mid van Schoels Adresse.

d [Es gibt einen Xachstich ini Gegensinne (Kopf der \\'oh'in nach rechts) olme Adresse,

die Inschrift in drei Zeilen abgeteilt.

Einen anderen *Xachstich zitiert X'agler, Monogr. IV, p. 998 n. 3470 nach Zanetti,

e Gab. Cicognara n. 602: Zeilenteihmg der Beischrift wie bei Lafreri, doch Zeile i am Ende:
LATTAXTIvS. Kein Stechername, sondern nur: R. 00 DLVI. Ob auch vom sog. Maitre
au nom de Jesus-Christ ?]

48. Statua equestre di bronzo di Marco Aurelio posta in Campidoglio.

A. M. AVRELII AXTOXIXI PII EOVESTRIS STATVA AEXEA IX .AREA
a CAPITOLIXA. Reiter nach links, die Inschrift auf der Basis in fiinf gleich groBen Zeilen.

X'.B. F. Antonii Lafreri Sequani formis x DXLVIII R.; vgl. Bartsch XIV, p. 376 n. 515 A,
b XV, p. 263 n. 87; Robert-Dume.snil IX, p. 168 n. 90. Spater: Petri de Xobilihus formis.

c [Lafreris Blatt ist Xachstich nach einem dem Marco Dente zugeschriebenen ; s. Bartsch
a. a. O.

d Es gibt einen Xachstich in gleichem vSinne niit dem ]\Ionogramni A \ \ Bartsch a. a. O.;

Xagler, Monogramm. I, p. 584 n. 1404.]

B. C. X^^euer vStich von Cornelis Bos, nach Beatrizet, in gleichem Sinne und gleicher

GroCe, mit derselben Unterschrift, doch die letzten fiinf Worte in ^Minuskeln; Basisinschrift

ein sieben Zeilen, von denen die letzte kleiner, Stechermarke C. B. in Umrandixng, keine

Adresse.

f vSpater mit van Schoels Adresse.

49. Trionfi di Marco Aurelio, in tavola di marmo, nel palazzo di Cam-
pidoglio.

A. M. Aur. Imp. triumphi imago, ad haec usq. tempora Romae in Capitolio pulchcrrimo

marmore inter tot urbis ruinas posteritati servata. Das Relief mit deni Kaiser auf Triumph-
wagen, jetzt im Konservatorenpalast. Helbig-Amelung, Fiihrer I ^, p. 505 n. 892. .4;;/.

aLafr. Sequan. typis Romae 00 DLX c.vpressa. Der Stich wird Beatrizet zugeschrieben (Bartsch

XV, p. 264 n. 88; Robert-Dmnesnil IX, p. 168 n. 91), ist aber vielleicht eher von Jac. Bos.

Die Platte kam bei der Tcilung 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. 21).

b Spatere Abdriicke haben die Adres.sen: a Paulo Gratiaiio qiiacsita, und : Petri de

c Nohilihus formis.

d Es gibt einen Xachstich ini Gegensinne, olme alle vSchrift.

e B. C. Xachstich nach Beatrizet in gleichem Sinne: Claudi duchcli formiisic ) Romac 15S3.

f Spiitere Abdrucke haben : Joannis Orlandi fonnis rome 1602.
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50. Battaglia di Aiiiazzone, in tavola di niarnio, in doi fogli, in detto loco.

A. B. C. (In Majuskelu:) Amazonum pmjna adjabrc ijjicta de mrcophago vetustwtihac a.

quod in Capitolio vinitur, eamque aeneis formis ineidit atque in edibus suis suaque impensa
Xicolaus Beafricius Lotharingus in lucem ad communon omnium qui rebus aiitiquis oblectantur
utllitatem emisit. K. lan. zr. DIJX. Jetzt in Villa Paniphili ; Robert, vSarkophag-ReIief.s II
Taf. 37 n. 89, cf. p. 109; Vgl. Bartsch XV, p. 207 n. 98; Rol)crt-Dumesnil IX, p. 171
n. 98. Die Platte war noch 1874 in der Calcografia Reale (Catal. 1399). b

51. Tavola di niarnio degli instromenti clie s' adopravano per far sacrificii.

A. Der Fries rait Opfergeraten und Schiffsteilen, welcher im Mittelalter in S. Lorenzo a
fuori le niura war, jetzt im kapitohnischen ^NIuseum. Ohne Adresse, mit Erklarungen der
einzelnen Stiicke (A—M) ; der Text endigt: quae omnia hodie in capitolio intra Conservator.
palatium visuntur. Beatrizet zugeschrieben ; Bartsch XV, p. 266 n. 93; Robert-Dumesnil IX,
p. 170 n. 96.

Es gibt Abdriicke ohne alle Schrift. b
B. C. Die gleiche Platte mit: Romae Cl. Diicheti jormis. c
Spatere Abdriicke haben van Schoels Adresse. d

52. Dissegno d' un sacrifitio antico, in tavola di marnio.

A. Solitaurilium sacrificiorum . . . ex antiqua jnarmorea tabelln liomae pariete cuidama
iii Marci fixa illustris effigies. ReUef, jetzt im Louvre, Clarac I, 220 n. 312. Antonii
Lafrerij formis Ro7nae 1553. Linienstich, langlich, ani rechten Ende zwei Altare.

Spiiter mit den Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, und: Petri de Xobilibus formis.h c
X^och spater bei den Rossi alla Pace; Indice 1677 n. 42: Sacrificio antico dettod

Solitaurilia, intagliato al bulino da Nicolo Beatricetlo. Die Platte noch in der Calcografia ; e

Catalogo 1874 n. 1398.

B. Atzdruck, mehr quadratisch, ani rechten Ende nur Qin Altar. ]\Iit gleicher Bei-
schrift imd cler Adresse: Ant. Lafrerii. (o. J.). f

Spatere Abdriicke mit: Jo. Orlandi formis 1602. g

53. 54. Cavalli di Praxitelle et Fidia, di forma dinanti et di retro,

separati sono nel monte Ouirinale detto monte Cavallo.

53. A. Vorderansicht, die Statuen in falscher vStellmig: OPVS PRAXITELIS links —
OPVS FIDIAE (der Dioskur mit dem aufgemauerten Pferde) rechts. ANT. LAFRERI a
SEQVANI FORMIS ROMAE 00 DXLVI.

Die Platte war 1584 bei Pietro de' Nobili.

[Lafreris Blatt ist Nachstich im Gegensinne nach eineni bei Salamanca ohne vStecher-

namen erschienenen (vgl. Michaelis, Rom. Mitteilungen 1898, p. 263), auf deni die Stellung b
der beiden Statuen richtig ist (der Dioskur mit dem aufgemauerten Pferde links). Adresse:
ANT. vSALAMANCA auf der linken Basis.

Spatere Abdriicke mit: Xicolo van Aelst for. c
Noch spatere, auf denen .Salamancas Adresse radiert ist, haben ein aus A yi F zusanmien-d

gesetztes Monogranmi auf der rechten Basis. Nach Nagler, ^NIonogr. I, p. 421 n. 964, ware
dies das Zeichen des Jacomo ^larcucci; da auf einem sjDiiten Abdrucke des Stiches des
Toro Farne.se (u. S. 165 n. 118) zugesetzt ist: A)igela Marchncci formis Romae 1620, ist es

vielleicht eher A^ngela) M{arcucci) f{ormis) aiafzulosen
.

]

B. C. Neuer Stich in Brambillas Manier, der Dioskur niit dem miicrmauerten Pferdc
rechts (falsch). ROMAE 1584 CLAVDII DVCHETI FORMIS. e

Spatere Abdriicke haben: Joannis Orlandi formis rome 1602. f

54. A. B. C. Equitum in Quirinali aversa parte marmorei colossi Romae, absolutissitna

Praxitelis et Fidiae manu, Ant. Lafrerii Sequani formis R. oc DL. Der Dioskur mit deni auf-

a

gemauerten Pferde rechts (richtig). S. Michaelis a. a. O., wo Faksimile S. 261.

55. Statua di Hercole famosissima in casa de' Farnesi.

A. Omnium elegantissimum Herculis signum Gliconis Afhcniensis perifissimi artificis

manu fabrefactu(m), quod Pauln III Pont. max. in thermarum Antoniniarum rudcribus in-
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ventiim et in domns Farncftianac ad ccnnpum Florac interiori porticu locatum. A)it. Lafreri

aSeq. aeneis formis diligent. exprcssit cc DLXII. Jacohus Bossius Belya incidit.

bc Spatere Abdriicke liaben die Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, und: Petri de Nobi-

libus formis.

d Auf noch spiiteren sind beide Adressen radiert und statt dessen: Qio. lacomo de Rossi

lo stampa in Roina alla Pacc. Vgl. Indice Rossi 1677 n. 40: »Statua d'Ercole nel Palazzo

Farnese intagliato da Nicold Beatricetto.«

e B. Neuer Stich von (iiorgio Ghisi, ohne Beischrift, das Stecherzeichen G MA F in

Umrahmung oben links.

f C. Dieselbe Platte, zugefiigt ist: Nic. Van Aelst for.

56. Hermafrodito, statua nel detto loco.

a A. B. C. HERMAPHRODITI STATVA EX BASALTE DVRITATIS COLORISO.
FERREI ROMAE IX PAI.LATIO (sic) FARNESIANO COLLOCATA. Statue des Apollo,

oberwarts nackt. Ini 15. Jahrhmidert in Casa Sassi, jetzt im Musemn zu Neapel. Vgl.

Heemskercks, Skizzenbiicher I p. 27, II p. 40. ANT. LAFRERH FORMIS ROMAE MDLH.
bc Spatere Abdriicke mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

d [Lafreris Blatt ist Xachstich nach einem Blatte Marc Antons; Bartsch XIV, p. 256 n. 332 ;

Passavant VI, p. 27 n. 163; Thode, Die Antiken in den Stichen Marc Antons p. 2 n. 2.]

57. Simulacro d' Apolline di marmo nel Palazzo papale in Belvedere.

A. B. C. SIC ROMAE EX MARMORE SCULP. IX PALATIO POXT. IN LOCO
a QVI VVLGO DICITVR BELVEDERE. ANT. LAFRERH FORMIS ROMAE MDLH.
Der Apoll in Nische, etwas von links gesehen.

b [Nach einem der vStiche Marc Antons Bartsch XIV, p. 248 f. n. 330 oder 331. Uber
die zahlreichen Stiche und Xachstiche (von Agostino Veneziano u. a.) vgl. Bartsch a. a. O.

Passavant VI, p. 27 n. 162; Thode, Die Antiken in den Stichen Marc Antons, p. i f.]

58. Statua di Commodo Imperatore in Belvedere.

A. (In Majuskehi:) Cotnfnodi Imp. faciem atque hdbitum Herculis induti ac 2^usionem

infantem (cuius errore periit) brachio laevo gestantis statua insignis ita ut in Belvedere {Pont.

horto sic vulgo appellato) extat. Statue des Herakles mit dem kleinen Telephus auf dem
Arme, jetzt im Vatikan. Amelung, Vat. Katalog I, p. 738 n. 636; Helbig-Amelmig,

aFiihrer I ^, p. 64 n. 108. AXT. LAFRERI vSEOUANI FORMIS EXPRESSA ROMAH
ANNO cx; DL.

Die Platte kam bei der Teilimg 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. 23),

bc Spater mit den Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, und: Petri de Nobilibus /or//?/.>

d Noch spater bei den Ro,ssi alla Pace; Indice 1677 n. 50: Statua di Ercole ovvero di

Commodo imperatore , con un putto in braccio, in Belvedere al Vaticano, intagliato al bzilino

da Nicolo Beatricetlo.

e [vScheint Nachstich nach eineni bei Salamanca erschienenen Blatte, von dem ich nur

spiite Abdriicke kenne. Unterschrift : Com?nodi Imp. prout in Pontificio horto {Belvedcri

milgariter vocato) collocatum videtur simulacrum. In der rechten unteren Ecke:

I I I I I I I I I Hgura di un
Roma in I I I I I I I I I I I

Ant. Sal. e

f(die Platte i.st rechts abge.schnitten) . Unter der Beischrift: Marc. Clod. forrnis. Abdriicki.

u. a. im Exemplar Cicognara B mid in dem des British Musemn.]

g B. C. X>uer Stich mit gleicher Unterschrift (von CorneUs Cort?): Romae claudii

ducheti formis 1582.

59. vStatua di Laochon in Belvedere.

a A. LAOCHOOX. ROMAlv IX PALATIO POXT. IX LOCO OVI VVLGO DICITVR
BELVIDERE. Die Gruppe in richtigem vSinne, ohne Xische, der rechte Arm des Vaters

ergiinzt, Arm des iiingercn imd Hand des alteren Solmes unerganzt. Ohne Adresse.

Beatrizet zugeschrieben . Bartsch XV, p. 264 n, 91; Robert-Dumesnil IX, p. 169 n. 94.
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[Ist Xachstich iiach Marco Deiite (Bartsch XIV, p. 269 n. 353; Passavant \'I, p. 70 b
n. 48; Thode p. 13 n. 33); Signatur: MRCVS RAVIvXAS, ini Ilintergrunde halb zerstorte

Mauer mit Gesinis, die Figurcn unerganzt.

Es gibt einen Xachstich ini Gegensinne niit der vSignatur; Curnelmti Bos facivbat 1548.) c

Statt der Platte ohne Adresse findet sich im Specuhnn selten eine andere gleichfalls

Beatrizet zugeschriebene (Bartsch a. a. O. n. 90; Robert-Dumesnil n. 93).. welche die voUig
•erganzte Gruppe in halljrunder Xische zeigt. Entweder ohne Adresse oder mit AXT. d
LAFRERI unter der Unterschrift. e

B. C. X^eudruck der Platte ohne Xische, zugefiigt ist; Romae Claudii Duchttti jormis.i

60. vSimulacro del Tevere di niarmo, in Belvedere.

A. B. C. Langer Text in Majuskehi: Ecce tihi candide lector Tiberis fluvi si^nulachrum a

, . . qiwd in Vaticano adhuc extat diligenter deformatmn et in hac tabella Ant. Lafreri aeneis

jormis ad arnussim excusum. Beatrizet zugeschrieben ; Bartsch XV, p. 267 n. 96; Robert-
Diuuesnil IX, p. 172 n. 100.

Dann mit den Adressen: a Paulo Gratiano quacsifa, nnd: Petri de Nobilibus formis. bc
Spater mit: Henricus van Schoel excudit. d
Xoch spater niit: Gio. Jacomo de Rossi la statnpa in Roma alla Pace (Indice Rossi ibj-jc

n. 55.). Die Platte war noch 1874 in der Calcografia (Catal. n. 1376). f

61. Simulacro del Nillo, di marmo, in Belvedere.

A. B. C. Langer Text in Majuskehi: Vetermn monumentorum studiosc lector . . . haecSk

omnia tibi Ant. Lafreri aenea tabida nunc profert ex antiquo simulachro quod in Vaticano adhtic

conspicitur exacte effigiata. Beatrizet zugeschrieben ; Bartsch XV, p. 267 n. 95; Robert-

Dumesnil IX, p. 172 n. 99.

Spater mit Orlandis (1602) mid van vSchoels Adresse. bc
Xoch .spater bei den Rossi alla Pace (Indice 1677 n. 56). Die Platte war noch 1874 d

in der Calcogratia (Catal. n. 1377). e

62. Simulacro di Oceano nella casa di Gioaubattista et Gioanvincenzo de

Fabii alla Piazza di Sciarra.

A. Langer Text in Majuskehi: Amice quam tu hic effigiem spectatu raram demirarisa.

Oceani est annis superiorib. Romae reperta ad arcum Campiliani . . . Von Xicolas Beatrizet,

Romae oc DLX. Bartsch XV, p. 267 n. 97; Robert-Dumesnil IX, p. 173 n. loi.

B. C. Xeuer Abdruck denselben Platte, hinzugefiigt ist: Roma Claudii Duchetti formis. b
Spater mit: Joannes Orlandi formis. c

63. Adone statua di marmo nel x^alazzo del Vescovo d' Aquino.

A. B. C. Antiquum ex pario marmore, in aedibus Hadriani episcopi Aquinatis, et

numeris omnibus absolutum, et omnium quae miiltis abhinc annis eruta Romae simt integerri-

a

miim simulacrum. Der vatikanische Meleager (Amelung, Vat. Katal. II, p. 33 n. 10;

Helbig-Amelung, Fiihrer I ^, p. 79 n. 128) in richtigem Sinne (Hvmd zur Rechten, Eberkopf
zur Linken) ; Co)i gratia et privilegio Ant. Lafrerius Sequa)ius R. co DLV.

[Ist Xachstich nach einem Beatrizet zugeschriebenen mit der Adresse: cvcudebat Ant.

S. 1543. b
Spiitere Abdriicke haben dazu noch: Horatius Pacificus formis, und: Appresso Gio.c

Battista de Rossi in Piazza Xavona. d
Ganz spate statt dieser radierten Adressen; I)i Roma presso Carlo Losi 1773. e

Es gibt einen Xachstich im Gegensinne (Hund zur Linken, Eberkopf zur Rechten des t"

Meleager), der zuerst keine Adresse hat.

Spater mit: Henricus va)i Schoel e.vcudit Joannes Orkuxdi formis rome 1602 (Orlaudisg

Name radiert).] b

64. Simulacro di \'enere pigliato dall' antico.

A. B. C. ROMAE AB AXTIOVO REPERTVM cc DLXI Venus mit kleinem Amor
(aus der Sammlung Este iu Tivoli?). Enea Vico zuge.schrieben ; Bartsch XV, p. 293 n. 24.3

Mit der abgeschUffenen Adresse: Ferr. Bertelli exc.
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65. Statiia della Dea Florida.

A. Proserpina niit Blumen im Arni; Unter.schrift : SE RAPITA LASCIAI VERDVRE
ET FIORI / REGIXA HOR GODO ET PIENE .\NCORA LE MANI / LIETA NE

aTENGO DI PIV GRATI ODORI. Mit der abge.schliffenen Adresse: Ferrando Berteli

cxcudehat. Gleichfalls Enea \'ico zugeschrieben. Bartsch XV p. 293 n. 23.

b B. C. Neuer Abdruck ; hinzugefiigt ist iiber BertelHs Adre-s.se: Bomac Claudii ])uchetti

iormis.

cd Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adre.sse.

66. Tavola inarniorea di erudittione.

A. B. C. Das Mithras-Relief in der Sanmihmg Ottaviano Zeno (Cuniont, Monuments
a relatifs au culte de Mithras, p. 231 n. 70) : Antonii Lafrerii Sequani formeis. Anno x DLXIIII.

bc vSpater niit Orlandis (1602) und van vSchoels Adresse. Die Platte war noch 1874 in

dder Calcografia Reale (Catal. n. 1400).

67. vStatua del Re Pyrro in casa de' Massimi.

A. B. C. Pyrrhi Molossorum regis . . . simulachruin, quod Bomae in porticu domus
Maximi Archiepiscopi Amalphitanorum situm Ant. Salamanca aeneis typis suis delineavit

et publicae studiosorum utilitoti Anno oc DLXII in lucem misit. Der kolossals Mars vom
Nervaforum, jetzt im kapitohnischen Museum; Helbig-Amehmg I ^, p. 759 n. 40. Mit der

aSignatur: lacobus Bossius Belga incidit.

b Es gibt Abdriicke ohne die L^nterschrift, mn niit Bos' Signatvir.

c d Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

68. Siniulacro d' un putto piscatore, di marnio.

A. B. C. PVERI PISCANTIS E PARIO MARMORE ABSOLVTISSIMVM SIMV-
LACHRVM RO:\IAE IN VALLE VATIdNA INVENTVM. Statue eines kleinen sitzenden

aFischers, jetzt im kapitohnischen Musemn. Vgl. MichaeHs, Rom. Mitteilungen 1891, p. 47.
ANT. LAFRERI SEQV.INI FORMIS. Anno Salutis cc DLXVII.

b c Spater mit Orlandis (1602) imd van Schoels Adresse.

[Es gibt einen Nachstich in gleicher GroCe imd in gleichem Sinne mit derselben Unter-
dschrift imd der Adresse: Superiorum permis.su 1594 — a Phlo. et lo. Turpino quaesita.]
e Diese Platte war noch 1874 in der Calcografia Reale, Catal. n. 1374].

69. Le tre Gratie.

A. B. C. vSIC ROME CARITES NIVEO EX MARMORE SCVLP. Gruppe der drei

a Grazien nach einem antiken ReHef ^). Die Grazie mit zwei Apfehi links, die mittlere langt
mit der Linken danach, im Hintergrunde drei Palmbaume. Ohne Adresse. Bartsch XIV,
p. 256 n. 341 b.

b [Das Blatt ist Nachstich im Gegensinne nach einem von :\Iarco Dente mit gleicher
Unterschrift. welches das ReHef in richtigem Sinne (die Grazie mit zwei Apfehi rechts,

(He mittlere langt mit der Rechten danach) darsteht. Neben dem Stechemionogramm SR

^) GewohnHch nimnit man an, der Stich reproduziere das WeihreHef der Batinia Priscilla,

welches sich im 16. Jahrhundert in der Sammlimg Podocataro, spiiter Carlo da Fano
befand; s. Mazochi, Epigiammata antiquae Urbis (1.52), f. 105 v (Abbilbdung in Holz-
schnitt); Aldrovandi, vStatue di Roma, p. 145; CIL. VI, 548. Es ist aber nicht auCer
Acht zu lassen, daI3 im 16. Jahrhundert in Rom noch ein anderes ReHef existierte, welches
in einem wesentHch Detail, den Pahnen im Hintergrunde, deni vStich noch mehr ent-
sprach. Bcschrieben wird es von Steph. Pighins in einer neuestens ziitage gekommcnen
im Besitz des Herrn Geh. Rat Marc Roscnljerg zu vSchappach IjefindHchcn Handschritt
1. 140: Apiul S. Marcum e regione Altheriorum in domo prirata semprr clausa. Trcs Gratiae
iii lahro striato nudac opere pulcherrimo. Quae in hiteribus adversae prope se habcnt hydrias
longas erectas fales (vSkizze eines schlanken hohen Gefal3es) itein jmlmae utrinqtie stant. Qnar
ad dextram, pomum manu praeiendit, quae ad sinistram, spicas.
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Atit. Sal. e.vc Bartscli XI\\ p. 236 u. 341 a; Passavant VI p. 70 n. 43; Thode, Antiken
n. 10 und p. 19 n. 47.

Es gibt * Abdriicke uur uiit deni Stecherzeicheu, ohne >Salauiaucas Namen. c

Spiitere habcu statt Salauiaucas Adresse: Jacobus Laurun instaumvit et excussil 1 390. d
Deutes Blatt ist wiederum Xachstich iu gleichem Siuue uacli Marc Autou ; Bartsch XIV, e

]). 233 u. 340; Thode a. a. O.]

Selbstiindig ist der Stich vou Euea Vico mit der Uuterschrift : EXEMPIyAR CHARI-

1

TVM EX POilCLETI OPERE JNIARMOREO SViMPTVM, welcher die Graziengruppe in

einer Felslandschaft darstellt. Adresse: 1542 p;. V. Ant. Sal. e.vr. Bartsch XV,. p. 91 n. 20.

70. Statua di Marforio.

A. Statue des liegeuden I'lul3gottes, welche jetzt im Hofe des kapitoliuischen Museumsa
aufgestellt ist (Helbig-Auielmig, Fiihrer I ^, p. 413 n. 736) an seiuer mittelaltcrlicheu Stelle

nebeu der Kirche S. Martiua. Uber der Statue eiu Sonett: Qiiest' e di Roma un nobil cittadino

. . . et ha nomc : MARF\'ORI. L^nteu eiu vStreifeu vou 83 mm Hohe an die Platte augesetzt,

mit der Zeichuuug vou vier autiken luschriftbaseu (Weihuugen an die Fortuna Redux,
die Pax Augusta, die Victoria vmd den Kaiser Constantius; CIL. VI, 196, 198, 199, 1132)

und der Beischrift (in ]\Iajuskehi:) Quattuor has staluarum bases cum suis inscriptionibiis

anno 00 DXLVII una cum aliis nonnullis ad arcum Sept. Severi non procul ab hac Marforii

«tatua erutas non absurde hic suhiungi posse putaviimis. Ant. Lafreri Sequanus excudebat

Romae oc D.L. Beatrizet zugeschrieben.

Die Platte kam bei der Teilung 1581 au Etienne Duchet (Inv. n. 34).

Spater mit: Petri de Nobilibus formis. b

[Lafreris Blatt ist X^achstich nach * eiuem von Salamanca publizierteu, auf welchemc
nur die vStatue mit dem vSonett, nicht aber die Inschriftbasen wiedergegeben sind;

A. S. ESCVDEBAT. Passavant VI p. 120 n. 117 (Beatrizet). Spatere Abdriicke habeu

statt dessen (auf Rasur) : iSIARC. C. ESCVDEBAT. d
Xoch spiitere Abdriicke haben imter obiger Adresse: G. RO. FO. (=- Giuseppe de'Rossie

alla Pace; vgl. ludice Rossi 1677, n. 33).

Die Platte noch vorhauden in der Calcografia Reale (Catal. 1874, n. 1375). t

Es existiert eiu Xachstich niit der Adresse: Oio. Franc. Camotio lib. o alla Piramide exc.%

Renatus F. x DLXVI (vom sog. ^Maitre au nom de Jesus-Christ).]

B. Xeuer vStich, nur Marforio mit vSonett, ohne die luschriften. Romac Claudii duchetish

formis 1381.

Spater mit: Joannes Orlandi formis rome 1602. i

C. X'euer vStich, nur Marforio und Sonett^ ohue Inschrifteu. Nic. van Aelst formis. k

71. vStatna di Pasqttino appresso la Casa del Card. Ursino.

A. B. C. Die Statue niit Souett uud zwei Reiheu von je fiiuf Zetteln. Auf II, i Vierzeiler: a

Pasquin tu fusti e sarai sempre tm pazzo usw. ; II, 2 :
— Non dir mai ver se roi river in corte.

ANT. I^AFRERI F0R3IIS ROMAE 00 D.L.

Ganz spiite Abdriicke habeu statt dessen: AXT. LAFRERI F0R:\IIS. Joannish

Orlandi formis Romae 1602. Die vier ersten Zettel der ersteu Vertikalreihe sind radicrt,

ebenso die letzte Zeile iu II, i ; im vSonett ist Zeile 10 ganz uud auBerdem einige \\'orte uu-

leserlich gemacht.
[Lafreris Blatt ist Xachstich nach einem bei vSalamauca erschieuenen mit der Adresse

: c

Ant. Salm. Scudebat Romae Anno 1542 (dies ist der bei Matz-Duhn, Antike Bildwerke iu

Rom zu 11. 963 zitierte wStich von Autouio Saidelot«).

Auf spateu Abdriicken statt Salamancas radierter Adresse: Marc. Clod. for.] d
In einzeluen alten Exemplaren des Speculuni fiudet sich statt Lafreris Stich ein auderer e

Xachstich nach Salamanca mit etwas geiinderteui Texte (Zettel II, i : Che guardi tu, che

leggi o Babbuinol non vedi tu ch' io son Mastro PASOVINO; II, 2: Non dir mai mal se

vnioi viver in corte), ohne Adresse.

Wahrscheiulich diese Platte war 1384 bei Pietro de' Xobili. Es gibt davou spiite

Abdriicke, auf deueu unter dein vSonett die Jahreszahl 1370 eingetragen ist. In der rechten £

imtereu Ecke radierte Adresse: Pauli Gratiani formis Romae(';). Noch spater ist am g
unteren Rande iu der Mitte zugefiigt: Nicolo van ael-st formis Romae.
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72. Roma trionfante, con il re Xumida prigione, in casa del Cardinale Cesis.

A. B. C. ROMA VICTRIX DE DACIA PROVINCIA vSVBACTA TRIVMPHANS ...

Hae statuae, in antiquissimo marmore, erudita manu sculptae . . . Romae in hortis Faederici

cardinalis Caesii . . . una ampliore loco honoris caussa collocatae. Sitzende Kolossalstatue,

als Ronia restauriert, an der Basis Konsole mit trauemder Provinz (>>Dacia('), zur Rechten

luid Linken zwei Barbarenstatuen oluie Hande. Jetzt ini Hofe des Konservatorenpalastes.

amisen, Rdniische Antikengarten (1916), p. 25 n. 84—87. AXT. LAFRERI R. c» DXLVIIII.
Beatrizet zugesclirieben ; Bartsch XV, p. 264 n. 89; Robert-Dumesnil IX, p. 169 n. 92.

Die Platte kani bei der Teilung 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. 5).

Auf spaten Abdriicken ist der mitere Rand der Platte mit Lafreris Adresse abgesclmitten

b c mid hinzugefixgt: Henricus van Schoel e.vcudit; Joannes Orlandi formis rome 1602 (radiert).

d Xoch spatere *Abdriicke haben die Adresse: A'. Billy (18. Jahrhimdert). v. Seydlitz

bei Meyer, Kiinstlerlexikon II, p. 237 n. 92,

73. Sepolture antiche che vulgarmente si chiamano PiH, sculpiti di figure.

A. OPVS HOC AXTIOW:^! SCVLP. REPERITVR RAVENXAE IX AED. DIVI
VITALIS M.D.X.VIIII. Rehef mit Eroten, welche die Embleme verschiedener Gottheiten

tragen, zwischen Pilastern mit Bogen. Xoch jetzt in Ravenna; Reinach, Repert. de reliefs

alll, 127, 2. Ohne Adresse tmd Stecherzeichen.

b [Vorlage fiir dies Blatt war der Stich von ^NIarco Dente, welcher sich auch in einigen

c Exemplaren des Specuhmi findet, mit gleicher Inschrift (auf den altesten Abdriicken mit
der Jahreszahl M.D.XV) imd der vStechermarke SR. Bartsch XIV, p. 194 n. 242;

Passavant VI, p. 69 n. 41; Thode, p. 18 n. 46.

d Es gibt einen Xachstich im Gegensinne ohne Adresse mit der Jahreszahl MDXXXIIII.]

e B. C. Xeudruck von Lafreris Platte mit hinzugefiigter Adresse: Rorna (sic) Claudii

Duchetti formis.

Ii4i. Altra sepoltura anticha in forma baccanale, ch' e ancora un Pile.

a A. B. C. Bacchus auf \\'agen von vier Tigern gezogen, nach rechts, begleitet von zwei

Faimen imd zwei Bacchantinnen. Im Hintergrunde Silen auf Esel imd Faim. Ohne jede

Beischrift. Giulio Bonasone zuge.schrieben. Bartsch XV, p. 136 n. 90.

75. Baccanah diversi in forma de Pih.

a A. Priapopfer, darmiter Verse (8 Zeilen) : Quanto honorato sei henigno hacco usw. Vom
Meister B mit dem Wiirfel ( Stechermarke unten rechts). Bartsch XV, p. 203 n. 27.

b B. C. Dicselbe Platte mit: Romae Claudii Duchetti formis.

Die Platte war 1584 bei Pietro de' Xobili.

cd *Xach Passavant VI, p. 99 n. 27, spater niit Thoniassins und J. de Rossis Adresse.

76. Altri Baccanah.

A. Zwei kleine Bilder (135/150 mm), haufig auf einem Blatte: i. Ceres und Amor;
a2. Silen, von zwei kleinen Eroten getriinkt. Von Giuho Bonasone; bezeichnet: I. BO.
Bartsch XV, p. 135 n. 88 und p. 174 n. 2

b B. C. Die.selbe Platte mit: Cl. Duchcti formis.

77. Baho antico, il quale era intorno a un tondo di marmo.

A. B. C. Zwei Streifen mit je drei Figuren: vSyrinxbliiser — Manade — Hornblaser;

Miinade — Flotenblaser — Manade. ^\'ahrscheinhcli nach einem Puteal in der Sammhmg
Valle-Capranica. Vgl. Hau.ser, Xeuattische Rehefs, p. 50 n. 65; Dehn, Jahrbuch des In-

astituts 1913, p. 403. Ohne Adre.sse.

b [Ist Xachstich nach Ago.stino Venezianos Blatt mit der Adresse: A. V. 1516. Ant.

Sal. exc. Bartsch XIV, p. 203 n. 250; Passavant VI, p. 55 n. 43; Thode p. 30 n. 30 (iiber

die Wiener Zeichnimg als Vorlage).]

1
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78. 79. Due batta<rlie cavate da fra»:menti antichi.

'59

7S. A. B. C. Sumptum cx fraymcuti.f autiquitatum liomae. Reitcischlacht, im Hiiitergrunde
brenneiule vStadt. Voni Meister B mit dem Wiirfel (vStecherzeichen rechts luiteii) ; ANT.
LAFRERII. FORMIS. Bartsch XV, p. 223 n. 73. a

Es gibt Abdriicke ohne rnterschrift, nur mit Lafreris Adresse. l

Die Platte kam bei der Teihmg 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. \).

Spatere Abdriicke haben neben Lafreris Adre.s.se: Pctri dc Nobilibu.s formis. c

*Noch spatere, niit der Adresse des Phil. Thomassinus, haben statt der hiteinischen d
rnterschrift eine itaheni.sche : Vittoria havuta usw. Passavant VI p. 100 n. 73.

79. Sumptum ex fragmentis antiquitatum Romae.

A. B. C. Triumphzug nach rechts auf einen Triumphbogen zugehend. Voni Meister B
mit dem Wiirfel; Stecherzeichen rechts unten; ANT. LAFRERII FORMIS. Bartsch XV, a

p. 226 n. 74.

Es gibt Abdriicke ohne Unterschrift, nur niit Lafreris Adressc, imd, nach Bartsch a. a. O., b c

auch *Abdriicke ohne alle vSchrift.

Die Platte kam bei der Teilimg 1581 an Claude Duchet (Inv. n. 182). Spate *Ab-
driicke haben : Trionfo di Scipionc; Raphael Urb. in., Phli. Thom. cxc. Passavant VI p. 100 n. 74. d

80. Altra battaglia differente.

A. Seeschlacht mit reHefgeschmiickten Schiffen. Vom Meister B mit deni Wiirfel. a

Mit Stecherzeichen und der Adresse: ROMAE ANT. LAFRERI. Bartsch XV, p. 228 n. 78;
Passavant VI, p. loi n. 78.

Es gibt *Abdriicke ohne Lafreris Adresse, nur mit dem Stecherzeichen. b
vSpatere Abdriicke haben die Adressen: a Paulo Gratiano quacsita, und: Petri de Nobi-c6

libus formis.

Noch spatere, neben NobiHs Adresse : / / // de Rube is form is Romae 1 6 1 3 o lla Pacc ( auf Rasur) . e

B. C. Neuer vStich: Romae Claudii Duchetti formis 1585. i

81—83. Tre tavole di diversi animali pigliate da pitture anticlie.

81. Ex veteri hypocausto reperto prope Vivarium an>io 1547 in quo elegantissime omniuma
anittialiu7ti pictae effigies videbantur, hae tractae sunt et in tres tabcllas digestae. Verschiedene
wilde Tiere, oben Elefant nach rechts, unten zwei Lowen und Hirsch. Formis Ant. Lafrerii.

B. C. Formis Claudii duchctti. b
Die Platte spater bei den Rossi aHa Pace (Indice 1677 n. 64).

82. Tabula II animalium ex vetustissimis picturis Romae tractorum. Oben Elefant nach
Hnks, unten Nilpferd imd Eber. Fortnis Anf. Lafrervi. a

B. C. Forttiis Claudii duchetti. b

83. Tabukt III atiitnalium ex vetustissimis picturis Rottiac tractorum. Obeii fiinfa

Elefanten, unten Kamele vmd Giraffe. For?tiis Ant. Lafrerii.

B. C. Forttiis Claudii duchetti. b
[Dieselben antiken Wandgemalde Hegen eineni Stiche von Battista Franco (Bartsch XVI,

p. 145 n. 78; vgl. ebenda n. 74, 75, 76) zugnmde, dessen unterer Streifen sechs auch bei

Lafreri erscheinende Tiere enthalt, wahrend im oberen sechs dort nicht w iedergegebene
(drei Lowen, Greif, Panther, Bock) dargestcHt sind.]

84—86. Tre tavole de diversi intagli de Camelli fragmenti, dove si vedono
di molte sorte de sacrifitij et altre cose varie.

84. ZwoH Kameen, oben rechts Satyr mit Erot auf Bockchen.

85. Elf Kameen, oben links Ziegenbock nach rechts.

86. Dreizehn Kameen, oben Hnks leeres Feld.

A. Ohne Adrcsse. a
[Lafreris Blatter sind Nachstiche im Gegensinne nach G. B. Francos vStichen (Bartsch

XVI, p. 146 ff. n. 81—93; dreizehn kleine Blatter verschiedenen F^ormats). Vgl. Hiilsen,

Amtliche Berichte aus den K. PreuI3. Kunstsammhingen 1918, p. i^of.J
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Lafreris Bliittcr wenUu dein Enea Vico zngeschrieheu; so haben schoii die Nachstiche

des Phil. Thomassinus (uni 1620), welche 34 Darstelhuigeu auf kleinen einzehien Bliittem

wiedergeben, den Titel: E.r iicmmis et cameis antiquorum aliquot monuinenta ab Aenea Vico

Parmensi incisa. S. Bartsch XV. p. 318—324 n. loo— 135.

b B. C. Dieselben Phitten mit : Romac Claudli DHcJictti '^cquani q. Antonii Laireri nepotis

iormis.

87. Medaglie de primi dodici Imperatori, con 1' ordine della loro genelogia.

PRIMORVM XII CAESS. GEXEAI.OGIARVM STEMMATVM COXSAXGVIXI-
TATVM AFFIXITATVMOVE VERA DELIXEATIO. GroBer Stammbaum, mit ein-

gefiigten antiken Medaillen.

a A. B. C. Ohne Adres.se, oder niit AMdmung von Enea Vico an Cosimo de' ]Medici.

bdatiert: Venetiis Idibus Novem. MDLIII. Bartsch XV, p. 340 n. 256.

cd Spater mit den Adre.s.sen: Pauli Gratiani formis Romae 1582, und: Petri de Nobilibus

formis.

88. Hercules in fornia di Colosso, fatto ad imitatione degli antichi.

(Auf der Basis:) HERCVLES BVPHILOPOXVS BESTIARIVS OVI TRISTITIAJNI
ORBIS DEPVLIT OMXEM PERAMPLO HOC SIGXO MAXTVAE CVRA REFLORESCIT. ^

a (In der rechten unteren Ecke :) COLOSvSVS P. XL ERECTVS PATAVII BARTOLEMEO
AMMAXXATO CSLVLPTORE (sic).

A. B. C. Ant. Lafrerii iormis Romae 1553.
Die Platte war 1584 bei Pietro de' XobiH.

bc Spater mit den Adressen: a Paulo Gratiano quacsita, und: Petri de Nobilibus jormis

(Ouaritch f. 179).

89. Dissegno del Castello Sant' Angelo, gia detto Mole d'Adriano.

a A. In Exemplaren aus Lafreris friiherer Zeit: Ansicht von Siiden, Engelsbriicke in

der ^SIitte des Vordergrundes. Titel (in vier Zeilen) oben rechts: Castello S. Angelo di Rotna,

oben Hnks langer Text (in Majuskeln) : En tibi quisquis es lector iocuyidissime quem aeneis

Nicolai Beatricii Lotharingi pereZe^artfer- formis repraesentata Romanorum Caesarum aedi-

ficia delectant . . . in hanc quam vides admirandae niunitionis formam redegit. Vale. Ansicht

von Siiden, Engelsbriicke in der IMitte des Vordergrundes. Bartsch XV, p. 269 n. loi;

Robert-Dumesnil IX, p. 175 n. 104.

B. In Exemplaren aus Lafreris spaterer und aus Duchets Zeit statt dessen neuer Stich:

b Ansicht der Siidostseite vom linken Ufer bei Tor di Xona aus. Von der Briicke nur zwei

Bogen sichtbar, ini Hintergrunde Vatikan. Unter.schrift: CASTELLO AXGELO DI ROMA.
c Ohne Adrcs.se: .selten und auf spateren Abdriicken zugesetzt: AXT. LAFRERI vSEQVAXI.
FORMIS.

d C. Ungeschickter Xachstich nach Beatrizet mit gleichem Text; statt der Erdwerke
rechts vom Kastell regehnaCige Bastion, in der Falme iiber dem rechten Eingang \^'appen

des Papstes Gregors XIV. (vSfondrati 1591). Apud Eredes Claudi Ducheti.

e Spiitere Abdriicke haben dazu: Joannes Orkindi formis romae 1602. Bartsch a. a. (J. n. 270

90. Dissegno del Campidoglio dopo le ruine di Roma.

a A. B. C. Capitolii et adiaccntinm sibi aedificiorum dextra sinistraque nuper iiislaura-

torum siniulque Mar. Atireli in media area qtiae occidentem prospicit aeneac statuae imago.

Romae. Ohne Adresse.

b Von der gleichen Platte gibt es friihere Abdriicke, auf denen statt des obigen Textc^

nur steht: SIC ROMAE CAPITOLIO.

91. Dissegno del Campidoglio nuo\o, architettura di Mich. Ang.

a A. CAPITOLII SCIOGRAPHIA. EX IPSO EXEMPLARI MICHAELIS AXGELl
BONAROTI A STEPHANO DVPERAC PARISIEXSI ACCVRATE DELIXEATA El"

IX LVCEM AEDITA. ROMAE AN^'0 SALVTIS cc DLXIX. Robert-Dumcsnil VIIL
p. T03 n. ig.
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[Dies Blatt ist Nachstich nach einem anderen mit der Beischrift : CAPITOLII OVOD b
S. P. O. R. IMPENvSA AD MICHAEUS ANGELI BONAROTI EXIMII ARCHITECTl
EXEMPLAR IN ANTEIOVVM DECVS REvSTITVI POSSE VIDETVR, TABVLA
ACCVRATISSIME STEPHANI DVPERAC PARISIENSIS GALLI OPERA DELINEATA
ROMAE KAL. OCTOBR. ANNI SALVTIS oo DLXVIH. Ex lypis Bartol. Faleti cum
privileg.

Auf spateren Abdriicken statt Faletis raclierter Adresse: ex typis locDinid Baptistae de c
Cavalleriis ciun privilegio.]

B. Platte von 1569 mit Hinzufiigimg der Adresse (auf der untcrstcu Trcppenstufe) : d
Rotnae Claudi Duchetti formis.

C. Wie B, doch sind auf der Balustrade des Platzes die 1590 dort aufgestellten oTrofeie

di Mario« hinzugefiigt.

Noch spater (auf lioherer Treppenstufe) hinzugefiigt : loannes Orlandi formis romae 1602. f

9v. Dissegno della beneclit.tione del Papa nella piazza di vSan Pietro.

A. Ohne tjberschrift, unter dem Bilde drei Distichen : Christicolae huc alacres concur- a

rite saepe fideles usw. Auf den Fahnen der Trompeter am rechten Bildrande das Wappen
GhisHeri (Papst Pius V., 1566—1572). Romae cx typis Ant. Lafreri Sequani.

Spater hinzugefiigt: Petri de Nobilibtts formis. b

[Lafreris Blatt ist Nachstich mit einem dem Kardinal Michele Bonelli gewidmetem, c

mit der Uberschrift: AREAE ET PALATII PONTIFICII VATICANI TOPOGRAPHIA
PONTIFICISO. POPVLVM SOLEMNI RITV BENEDICENTIS IMAGO ACCVRATIS-
SIME DELINEATA. Typis Bart. Falelii Roma 1567. Cum privilegio.]

B. C. Nachstich nach Lafreri, mit tjberschrift: DISEGNO DELA BENEDITIONE d
DEL PONTEFICE NELA PIAZA DE SANTO PETRO und den drei Distichen. CLAVDII
DVCHETTI F0R:MIS. AMBROSIVS BRAM. FECIT. Auf denTrompetengekreuzte SchUissel.

93. Ortografia della parte di fuori del tenipio di San Pietro di Mich. Ang.

A. ORTHOGRAPHIA PARTIS EXTERIORIS TEMPLI DIVI PETRI IN VATI- a

CANO. MICHAEL ANGELVS BONAROTA INVENIT. vSTEPHANVS DVPERAC
FECIT. Robert-Dumesnil VIII, p. 103 n. 50.

B. C. Neuer Stich in gleichem vSinne: AMBROvSIVS BRAM. r^QlT Claudii Ducheltih
formis.

94. Ortografia della parte di dentro del detto tenipio, di Micli. Ang.

A. ORTHOGRAPHIA PARTIS INTERIORIS usw. . . . vSTEPHANVS DVPERAC a

FECIT. Robert-Dumesnil a. a. O. n. 51.

B. C. Dieselbe Platte, zugesetzt: Claudii Duchetti Formis. t>

95. Pianta del detto tempio, di Micli. Ang.

A. \JhQ^vsc\\.riit'm'^idi}\\skQ\n.IchnographiaTempliDiviPetriRomae in Vaticano exesemplari^
(sic) Michaelis Angeli Bonnroti Florentini a Stephano Duperac Parisiensi in hanc formam
cum suis modulis accurate proportionateque deli)ieata ct in lucem aedita a)ino domini 00 DLXIX
Robert-Dume.sniI VIII, p. 104 n. 52.

B. C. Gleiche Platte, zugesetzt: Cl. Duchctti Formis. b
Spater mit Orlandis (1602) mid van Schoels Adresse. cd

96. Dissegno della parte di detto tempio, cli' liora e finita.

A. B. C. FORMA PARTIS TE:\IPLI DIVI PETRI IN VATICANO MICHAEL
ANGELVS BONAROTVS INVENTOR. AuI3enseite des n5rdhchen Ouerschiffes. ROMAE
VINCENTIVS LVCHINVS EXCV. CVM PRIVILEGIO MDLXIIIL' a

Spater mit Orlandis (1602) mid van vSchoels Adrcsse. b c
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97. Figura dell' armatura overo incavallatura delli volti di detto tenipio

con tutte le misure adoperate dagli antichi et moderni.

a A. B. C. Das Gerust fiir die Einwolbung des Mittelschiffs von St. Peter. lac. Bossius

Belga summa diligentia circi)io excepit in aereq. incidit. Ant. Lafreri Sequani Formis

Romae Anno 1561.

b Spater mit: lo. Orlandi formis Romae 1602.

98. La Sala Regia.

a A. B. C. Die Kronung Cosimos II. zum GroBherzog durch Papst Pius V. Essendo

venuto in Roma il Ser.mo Gran Duca di Toscana per ringratiare S. S.ta del titolo concessegli (sic)

et per coronarsi a di XVIII di Febraro 1570, fece V intrata publica solennemente accotnpagnato

da tutta la corte in mezzo a doi Car{dina)li et fu ricevuto da S. S.ta in Concistorio publico

nella Sala Rcyia come nel pres(e)nte disegno si vede. Ohne Adresse. Duperac zugeschrieben

Robert-Dumesnil VIII, p. 104 n. 53.

99. 100. Theatro di Belvedere.

a 99. A. B. C. Dissegno del Torneamento fatto il lune (so) di Carnovale in Roma nel Theatro

Vatieano. Ansicht des Belvederehofes von Siiden, ini Hintergnmde oben Bramantes
Nicchione. Per Ant. Lafreri formis 1565 Stefanus Duperac fecit. Robert-Diunesnil VIII,

p. 115 n. 84.

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Claude Duchet (Inv. n. 192).

b c Spater mit Orlandis (1602) imd van Schoels Adresse.

100. A. B. C. Mostra della giostra fatta nel Teatro di Palazzo ridotto in questa forma dalla

S.ta di N. S. Pio 4 come si vede nella stampa della pianta con le sue niesure. Ansicht des
Belvederehofes von Xorden, ini Hintergrimde die Torre Borgia imd das )>Teatro«. Ant.

aLafreri formis. HCB {Henricus CUvensis Belgar, vgl. Xagler, Monogramm. III, p. 280 n. 779)
fecit.

b c Spater hinzugefiigt: a Paulo Gratiano quaesita, und: Petri de Xobilihus formis.

d Xoch spater, unter XobiUs radierter Adresse: G. R. formis (= Giuseppe de' Rossi

alla Pace).

101. Figura della Pianta di detto Theatro.

a A. B. C. Plan des Belvederehofes, mit langerem Text: Fu dalla fe. me. di Giulio 2 fatto

un Corridore per V uso di andare dal sacro Palazzo apostollico (sic) al luogo detto Belvedere

lungo anne 150 e piii . . . Ant. Lafreri Romae An. 1565.

103. Figura della parte di fuora del Palazzo de Farnesi.

a A. B. C. Exterior orthographia frontis Farnesianae domus, qiiam Romae et magnis
impensis et servatis architecturae praeceptis PAVLVS Tertius Pontifex Maximus a funda-
7nentis memoriae caussa sibi posterisque suis erexit. Von Xicolas Beatrizet. X B. F. Antonii
Lafrerii Sequani formis 00 DXLVIIII. Bartsch XV, p. 270 n. 102; Robert-Dumesnil IX,

p. 176 n. 103.

b Spater mit: Jo. Orlandi formis 1602.

c [Lafreris Blatt ist Xachstich nach einem gleichfalls von Beatrizet bei Salamanca publi-

zierten mit: X B. F. AXT. SALAMAXCA ^EXCVDEBAT und zwei Distichen (Tertius

has Paulus struxit Farnesius aedes usw.). Bartsch a. a. O.; Robert-Dume.snil a. a. O. n. 105.

d vSpater mit: Xicoio van AeUt for. Romae.
e *Xoch spater: Apud Carolum Losi Romae 1773 (Robert-Dumesnil a. a. O.).]

103. Parte di dentro del detto palazzo.

A. Ansicht des Hofes mit den beiden kolossalen Herkulesstatuen und langer Unter-
aschrift: Palatii Farnesii Romae non procul a reliquiis Thcatri Pompeii usw. . . Formis Antoni
Lafrerii Sequani MDLX.

Die Platte war 1584 bei Pietro de' Xobili.

b Es gibt Drucke ohne alle Schrift.



Das Speculum Romanae Magnificentiac des Antonio Lafreri j(5?

B. C. Neue Platte, fonnis Claudii Ducheti Romac. 1585. c

Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. de

104. Palazzo di Raf. d' Urbino.

A. B. C. Raph. Urbinatis ex lapide coctili Romae exstructum. Antonii Lajrerii Romae 1549. a
Die Platte war 1584 bei Pietro de' Nobili.

105. Palazzo di Pauolo Statio.

A. B. C. Palatimn Pauli Stacii e regione Divi Eustachii ad ueterum normam ac jormam a

Romae recens exstructum. Antonii Lajrerii. R. 1549.
Die Platte kani bei der Teilung 1581 an Eltienne Duchet (Inv. n. 19), war 1584 bei

Pietro de' Nobili.

106. Palazzo degli Alberini, opera di Bramante.

A. Alberinoriim Romae donius, ob singukirem Bramantis Architecti Florentini, sui
seculi miraculi, in ea disponenda atque distribuenda diligenliam, ad posteritatem reservata a
imago. Ohne Adresse.

Es gibt Drucke ohne alle Schrift. b

B. C. Dieselbe Platte, zugefixgt: Roynae Claudii Duchetti formis. c

Spater mit van Schoels Adresse. d

107. Sepoltura di Julio secondo, opera di Mich. Ang.

A. SEPVLCHRI MARMOREI IVLIO II PONT. MAX. DIVINA MICH. ANGELI
BONAROTI FLORENTINI MANV ROMAE IN BASILICA S. PETRI AD VINCVLA
FABREFACTI GRAPHICA DEFORMATIO. ANT. SALAMANCA EXC. ROMAE a

00 D.LIIII.

B. C. Neue Platte, Inschrift mit anderer Zeilenteilung. CLAVDII DVCHETI FORIiIIS
ROMAE 1582. Ambr. brambilla fec. b

Spatere Abdriicke, an denen der imtere Rand der Platte mit Duchets Adresse weg-

c

geschnitten ist, haben rechts unten: Henricus van Schoel excudit.

Blatter, die nicht im Verlagskatalog (Abteilung Speculum) stehen.

A. Fortsetzung des Speculu m.

I. Aus Lafreris letzten Jahren (1573—1577)

108. Unterschrift (in Majuskeln) : Mausolei ab Augusto imp. sibi posterisq. suis Romaea
extructi, cuius ruinae prope aedem D. Rochi extant, accuratiss. delineatio a Stephano Duperac
Parisiensi descripta. Restaurierte Ansicht des ^lausoleums des Augustus. Romae impensis
Antonii Lafreri 1575.

Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. b c

109. Columna rostrata und Meta sudans, mit Erklarungen in zwei Kartuschen oben a
links und rechts. Excudebat Antonius Lafreri. Romae MDLXXV.

Spatere *Abdriicke mit: loannes Orlandi formis Romae 1602 (Ouaritch f. 107). b

110. A. Scenographia insulae Tiberinae, quae ab eo tempore esse coepit, quo Romae a.

Tarquinii pulsi sunt . . . (langer lateinischer Text, am Schlusse:) ego Stephanus DuPerac
Parisiensis huius insulae descriptionem typis mandavi, cum maxime ctipiam antiqua edificia
oculi (sic) suhjicere ad oblectationem eorum qui vetustatis sunt studiosi. Ansicht der Tiber-
insel, als Schiff restauriert, mit dem Obehsken als Mast in der Mitte; oben Hnks griechische
Inschrift (18 Zeilen) aus dem Askulaptempel (IGr. XIV, 966). Robert-Dumesnil \'III,

p. 100 n. 42.

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. 20).

Spater niit den *Adre.s.sen: Pauli Gratiani fonnis 1582, und: Petri de Nobilibus formish c

(Robert-Dumesnil a. a. O.).
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B. Xeuer Stich mit italienischem Text: Essendo scacciato da Roma Tarquinio Superho . . .

(ohne Duperacs vSchluBpassus). Die griechische Inschrift in zwei Kolumnen links und rechts

dvom Obehsken. ROMAE CLAVDII DVCHETI FORMIS. Ambr. Bramhilla fec. 1582.

e C. Nachstich, etwas verkleinert, nach Brambilla, mit italienischem Text imd Inschrift

in zwei Kolumnen. Nicola van Aelst formis Romae.

a 111. Der Atreus Farnese, jetzt in Neapel. Corneli Cort fec. 1574. Ant. Lafrerii.

b Es gibt *Abdrucke ohne alle Schrift (Ouaritch n. 230).

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Claude Duchet (Inv. 191).

c Spatere *Abdriicke haben: loannes Orlandi formis Romae 1602 (Ouaritch n. 228).

112. Der kapitohnische Domauszieher.
a A. Ant. Lafreri. Corneli Cort fe.

b Spater zugefugt : Petri de Nohilihus formis.

c B. C. Neuer Stich: Romae Claudii ducheti formis 1581 DIANA INCIDEBAT. Bartsch

XV, p. 451 n. 42.

d Spater zugefiigt: Henricu^ van Schoel excudit.

Uber altere Stiche (Marco Dente usw.) s. Thode, Antiken, p. 17 n. 39.

113. A. IL SONTVOvSISSO. ET A.MENISS0. PAI.AZZO ET GIARDINI DI TIVOLL
3^ Ansicht der Villa d'Este mit den Terrassen. Stephanus Duperac Paris(iensis) 8. aprile 1573.
Robert-Dumesnil VIII, p. 115 n. 8.

b Spater mit: Petri de Nohilibus formis.

c d Noch spater mit: *Qio. Domenico Rossi alla Pace, und: *Calcografia camerale (Lanciani,

vStor. d. scavi IV, p. 115). Im Katalog der Calcografia 1874 n. 1571.

6 B. C. (Majuskeln:) Ritratto nel quale si rappresenta il vero sito delV horti et fontane che . .

.

si vedono nella Villa in Tivoli fatta dalla fe. me. d'Hippolito d'Este card. di Ferrara. Von
Ambrogio Brambilla, mit dessen Monogramm und der Adresse: appresso Claudio Duchetti

Vanno 1581.

f [Ist Nachstich nach dem Blatte mit gleicher Uberschrift und der Adresse: In Roma
per Mario Kartaro VAnno luhileo 1575.]

a 114. A. B. C. Questo disegno representa una delle fontane del giardino di Tivoli, qual

per meglio godersi si e ridotta in forma maggiore. Al segno A e la statua della Sihilla Albunea
ovvero Tiburtina usw. Ant. Lafreri excudebat Romae 1575. Von Etienne Duperac. Robert-
Dumesnil VIII, p. 105 n. 54.

bc Spater mit den Adressen: a Paulo Gratiano quaesita, vmd: Petri de Nobilibus formis.

115. A. B. C. LE SETTE CHIESE DI ROMA. Per esser venuto Vanno del santo

lubileo . . . e fatto questo disegno con il circuito de Roma dove si vedono dette chiese . . .

ai575 ANT. LAFRERII. ROMAE.
b Spater mit: Jac. Gherardi heredis CL Ducheti for. 1590.
c Ein Nachstich (Brambillas Manier) hat den TiteL Le sette chiese privilegiate di Roma
und die Adresse: Motu proprio Sixti V Pont. Opt. Max. per annos XV. Nicolai van Aelst

for. Ro. 1589.

II. Aus Claude Duchets Zeit (1582—1586).

a 116. EXTERIORVM PARTIVM THERMARVM M. AGRIPPAE IVXTA ANTIQVA
VESTIGIA GRAPHICA DELINEATIO STVDIO ET OPERA POLICLETI SCVLPTORIS
ET ARCHIT. vSOLERTISS. Restaurierte Ansicht der Agrippathermen. Romae Claudii

Ducheti formis 1585.
b c vSpatere Alxlriickc mit Orlandis (1602) mid van vSchoels Adresse.

[Ist Nachstich in gleichem vSinne nach einem Blatte mit derselben Uberschrift und der

dAdresse: R. Pauli Gratiani formis 1583. Ambrosius Brainbilla fecit.

e vSpatere Abdriicke haben dazu noch die Adresse: Petri de Nobilihus formis.]

117. OBELIvSCI IN AREA AEDIS S. MACHVTI ROMAE SITI OVADRIPARTITA
DBLINEATIO. Zwei Seiten des kleinen ObeHsken aus dem Iscum, welchcr jetzt auf der
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Fontane auf Piazza della Rotonda steht. Duperac zugeschrieben. Robert-Dumesnil VIII,

p. I02 n. 46. Zuerst ohne Adresse, dann: Romac Claudii Duchetti jormis. ab
Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. cd

118. Der Farnesische Stier. Mit Widmung an den Kardinal Alessandro Farnese, Text:a
ZETUS et Amphion Lyci Thehanorum regis . . . Adresse: Natalis Bonifacius — E. Claudii
Duchetti for. MDLXXX.

[Ist Nachstich nach dem Blatte von JuHus Robertus de Burgo S. Sepulcri MDLXXIX; b
Eugenius Blancus Placentinus designavit. C. R. F.

Spatere Abdriicke haben, an Stelle von Robertis Namen: Laur. Vaccaria MDLXXX. c

Spatere Abdriicke des Blattes von Bonifaci haben die Adresse: Pauli Qratianid.

formis imd Petri de Nobilihus formis; auf noch spateren sind diese Adressen radiert, unde
zugesetzt: Angela Marcucci formis Rornae 1620. EndHch statt dieser Adressen: Rotnae ap.i g
Josephum de Rubeis 1633 — und: Gio. Giac. de Rossi la stampa alla Pace 1650. h

In Exemplaren aus Duchets spaterer imd van Aelsts Zeit findet sich ein neuer Stich, i

als Unterschrift ein Epigramm (drei Distichen) : INGENTEM DIRCEN OVAM SPECTAS
MARMORE AB VNO usw. Claudii Duchetti formis, DIANA MANTVANA INCIDEBAT
ROMAE 1581.

119. Der vergoldete bronzene Herkules vom Forum Boarium, jetzt im Konservatoren-
palast. CL. DVCHETTI FORMIS. DIANA IN GIDEBAT (sic) 1581. Bartsch XV. a

p. 449 n. 38.

Spater mit Orlandis (1602) und van vSchoels Adresse. b c

120. Diomedes das Palladium in der Linken. Jetzt in Miinchen, Glyptothek n. 304.
Von Pierre Perret. Romae Claudii duchetis formis 1581. P. P. fe. a

Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. b c

[Perrets Blatt ist Nachstich nach einem von Do. Vitus.] d

121. Antinus ex marmore in hort. Pont. in Vaticano Romae. Der Hermes (Antinous)
vom Belvedere (Helbig-Amelung, Fiihrer I ^, p. 89 n. 142). Von Pierre Perret. Ich kenne a
keinen Abdruck der urspriinghchen Platte, die wahrscheinhch Claude Duchets Adresse trug.

Auf spateren ist der Hnke Rand der Platte beschnitten, so daC von der Kiinstlersignatur b
nm iibrig gebHeben ist: . . . ret. f. 1581 ( ?, letzte Ziffer unsicher). Adresse: Qiovanni
Orlandi formis in Roma a Pasquino.

Spater statt dessen: Henricus van Schoel excudit. c

122. Fontane, zusammengesetzt aus einem antiken Marmorbecken mit bacchischen
ReHefs und einem schlauchtragenden Satyr; im Garten des Kardinals Cesi beim Vatikan.
Hiilsen, Romische Antikengarten, p. 21 n. 66. P. Perret f. 1581 Romae Claudii ducheti^

formis.

Spatere Abdriicke mit Orlandis (1602) und van vSchoels Adresse. b c

123. Perseus mit Harpe in der Rechten; im 16. Jahrhundert im Palazzo Farnese, jetzt

in NeapeL J. Lauri fe. Claudii Duchetti formis Roma 1585. Nagler VII, p. 341 n. 5. a

vSpater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse. b c

124. Sat\'r mit kleinem Bacchus auf der vSchulter; im 16. Jahrhtmdert in der Samm-
limg Cesarini, jetzt in NeapeL Clarac 704 B n. 1628 A. — C. Cort fe. Romae Claudii Duchettia.

sequani q. Antonii lafreri nepotis formis.

Es gibt Abdriicke ohne Duchets Adresse, nur mit Corts vSignatur, und solche ohne alle b

Schrift. c

Spatere *Abdriicke haben: loannes Orlandi formis rome 1602. d

[Es gibt einen Nachstich im Gegensinne: Mariiis Cartarus exc. Romae. Bartsch XV, e

p. 531 n. 25.]

125. Agyptischer Kanopus, Vorderansicht. Ohne Adresse, spater: Romae Claudiia

Duchetti formis. Etienne Duperac zugeschrieben. Robert-Dumesnil VIII, p. 102 n. 47. b

Spatere Abdriicke haben: loan. Orlandi formis und die L^nterschrift : Romae in c

Capitolio.
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a 1*26. Derselbe, Riickenansicht. Robert-Dumesnil a. a. O. n. 48. Zuerst ohne Adresse,

bdann: Romae Claudii Duchctti formis.

c Spater zugesetzt: loannes Oiiandi formis rome 1602 und die Unterschritt : Ro77iae in

Capitolio.

d Xoch spater ist die Platte verkleinert, die alteren Adressen sowie die Ortsangabe
radiert und zugesetzt: Henricus van Schoel e.vcudii.

a 127. Die Engelsburg mit der Girandola, gesehen von der Briicke her. Mit langem Text:

Segno d'allegrezza qual si fa in Roma . . . si e datta in luce novamente questo disegno di essa

con tutta diligenza. Claudii Duchetti formis, Jo. Ambr. Bram. inven. fec. 1579.

128. Rekonstruierte Ansicht der Moles Hadriani nach der Zeichnung in Labaccos Libro

appartenente alVarchitettura. ROMAE CLAVDII DVCHETI FORMIS 1583. Mit langem
aText in Majuskehi: II castello che al presente si dice Sant'Angelo, anticamenfe fu il sepolcro

di Adriano . . . nella summitd di questo molo.

b c Spater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

d Noch spater mit der Adresse: N. Billy (18. Jahrhvmdert).

129. (t^berschrift in ^Majuskehi:) Vero dissegno deli stupendi edefitii giardini hoschi

fontane et cose maravigliose di Belvedere in Roma. Ansicht des Vatikans mit den Garten aus

der Vogelperspektive (von Osten genommen). Von Ambrogio Brambilla. ^NIit dessen Mono-
agramni mid der Adresse: Rotnae Claudii duchetti formis 1579.

b c vSpater mit Orlandis (1602) und van Schoels Adresse.

[Ist verkleinerter Nachstich nach dem von Mario Kartaro, mit der tjberschrift

:

dlMMANIVM VATICANARVM SVBSTRVCTIONVM H0RT0RV:M NE^klORVM . . .

DESCRIPTIO. Marius Kartarus fecit Romae Anno 1574.]

130. MAIESTATIS PONTIFICIAE DVM IN CAPPELLA XLSTI SACRA PER-
AGVNTVR ACCVRATA DELINEATIO. Innenansicht der sixtinischen Kapelle. Roniae

aClaudii Ducheti formis nepof Ant. Lafrerii 1582. Ambrosius brambilla fec.

b Auf spateren Abdriicken ist Brambillas Name radiert.

c Noch spatere haben: loannes Orlandi formis rome 1602.

[Ist Nachstich nach einem mit gleicher Uberschrift und der Dedikation: Ser.^no et

d Ill.mo Principi Alberto Bavariae Duci Palatino Rheni (der Name auf Rasur) Cappellae

Xisti in Vaticano vera delineatio Stephani de Peracco Paris. architecti opera industriaq.

expressa Laurentius Vaccarius aeneis typis incisa D. D. 1578. Robert-Dumesnil VIII, p. 113

n. 81.]

131. II ConciHo di Trento. Ansicht des vSitzungsravimes mit zwei langeren Texten,
Adres.se auf Basis eines Pilasters in der rechten unteren Ecke: VEN. ANNO MDLXIIIII.

3.Claudii ducheti formis.

b Urspriinglich stand hier nur VEX' AXX'0 MDLXIII ohne Duchets Adresse (Abdruck
dieses Zustandes in Wolfegg).

132. 133. Achteckiges Gebaude mit den Emblemen des Hauses Este: Adler (auf der
Kuppel) und Lilien (auf der Balustrade): wohl der von Duperac, Schickhardt u. a. gezeichnete
Pavillon in der Villa des Kardinals Hippolyt von Este auf deni Ouirinal. Hiilsen,

Romische Antikengarten p. 92. 122.

a 132. Plan und Durchschnitt. Ohne alle Schrift.

a 133. Aufienansicht. Ohne alle vSchrift.

b Beide spater mit: loannes Orlandi formis rome 1602.

134. OIVINIVM IMPERATORVM A C. IVLIO CAESARE VSOVE AD ANNVM
PRAESEXTEM ICCOXES. 135 kleine Portrats (bis Rudolf II.). Romae Claudius Duchettus q.

Q.Ant. lafrerii nepos Anno Dni 1582. AMBROvSIVS BRAMBILLA PICTOR.

135. OMXIVM POXTIFICVM A S. PETRO VSOVE AD PRAESEXTEM EFFIGIES
PER AMBRosivM brambilla:\i PICTOREM diligexter AB AEXEIS IMAGIX.
EXTRACTAE.

a A. Claudius Duchettus a. d. 1585. 237 kleine Portriits, bis J^ixtus V.

b B. Apud hered. Cl. Ducheti. Mit clen (aufgeklebten) Bildchen Urbans VII. und
Gregors XIV. (1590/91).
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Spatere Abdriicke oliue Adresse habeii noch die Bilder lunocenz IX. uud Clemeus VIII. c d
(1502).

136. ILLVSTRIVM IVRECONSVLTORV.M IMAGINES OVAE HACTENVS IN-
VENIRI POTVERVNT AD VIVAM EFFIGIEM EXPRESSAE. 50 kleine Portrats.

Cloudiiis Duchettus Sequanus quon. Antonii. lafrerii N^epos Romae 1583. Ex Privilegio. a

Es gibt spiitere Abdriicke mit: Staetsius formis Romac. b
Noch spatere haben statt der radierten Adresse de Staetsius ein 60. Bildcheu (/0. Steph.

Durantcs princ). c

III. Aus der Zeit der Heredes Duchetti (1586—1594).

137. o:mnivm regv:\i galliae vsovae ad praesentem iccones-
63 kleine Bilder, bis auf Heitirich III. Apud heredes Claudii Duchetti 15SG. a

1.38. HAE SVNT OMNIVM TVRCARVM IMPERATORVM EFFIGIES. 13 Por-

a

trats, von Ottomanus bis Amurates III. Apud heredes Claudii duchetti Formis Romae 1586.

139. Die Bilder der zwolf vSibyllen. Romae ajmd haeredes Clatidii Ducheti 1586. Bram-

a

billas Manier.

Nagler, Monogr. I, 646 n. 4, zitiert einen *Stich mit Brambillas Monogramm tind der b
Adresse: J. Staet. For. Romae 1585.

B. B e i b 1 a 1 1 e r.

I. Mit Ivafreris Adresse.

a) Aus anderen Abteilvmgen des Katalogs.

140. AngebHches Portrat des Aristoteles (Kopf nach rechts) mit griechischer L'nter-

schrift und dem Distichon: AGNOSCE EFFIGIEM, NATVRAE IklAXIMVS HIC EST /a
CONDVS OPVM ATOVE IDEM PROMVS ARIvSTOTELES. ANT. LAFRERI ROMAE
ANNO 00 DLIII. Verlagskatalog n. 559.

Die Platte kam bei der Teilung 1581 an Etienne Duchet (Inv. n. 7).

Spater mit: Petri de Nobilibus formis. b
[Lafreris Blatt ist Nachstich im Gegensinne nach demjenigen Euea Vicos (Kopf nach

links), welches die gleichen Unterschriften hat. Adresse: AENE. VIC. PARM. INCIDEB. c

ANNO D. M.D.XLVI. Bartsch XV, p. 338 n. 253.

Spater hat Duchet die Platte erworben tmd hinzugefiigt : Romae Claudii Duchctti formis.\ d

l-ll. Portrat des Livius (Kopf nach Hnks) mit der Beischiift: TITVS LIVIVS PATA-
VINVS CVIVS INVICTO CALAMO INVICTA ROMANOR. FACTA SCRIPTA SVNT. a

Romae M.D.L.XXII. Katalog n. 560.

Die Platte war 1584 bei Pietro de' NobiH.

[Dieses Blatt ist Nachstich nach einem dem Beatrizet zugeschriebeneii (Bartsch XV, b
p. 24^ n. 7; Robert-Duiuesnil IX, p. 158 n. 45), Kopf nach rechts, mit der Adresse:

ANTONIVS vSALAMANCA EXCVDEBAT.
Ein anderer Nachstich nach Salamanca in gleichem Sinne hat die Adresse: Fcrrandoc

BerteUi e.vcud. 1576.]

B. Nachstich nach Salamanca im Gegeusinne (Kopf nach Huks) mit gleicher Beischrift d

und der Adresse: ROMAE CLAVDII DVCHETI FORMIS ^MDLXXXII Ambr. bram. f.

b) Nicht im Katalog.

142. Sic Romae viswitur intercolumniorum folia, mira diliyentia cx antigrapho antiquo,

quod hodie in aedibus Andreae quondam Card. a Valle, integro marmorc conspicitur, desumpta,

quibus lector interea tibi frui licebit, dum ex eodem promptuario ct hiis similia atque etiam

tnaiora propediem paramus. vSchdner Akanthusfries in zwei vStreifen : formis Ant. Lafr. Sequan. a
Romae 00 DLXI.
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143. His et talibus monumentis olim ornala juit illa M. Antonii uhique memorata columm,
ex qua haec quae vidcs expressa sunt, cetera visurus nisi ob eiusdem columnae incendiurf,

Si desiderarentur. Opferszene von der Marc-Aurelssaule. L. D. Ant. Lafreri formis Romat
00 DLXV. Von Leon Davent (Leonard Thierry aus Deventer). Bartsch XVI, p. 314 n. 14.

l> Es gibt Abdriicke niit dem Kunstlemamen allein, ohne Lafreris Adresse und die Bei-

schrift.

II. Mit freiiiden Adressen.

144. 145. 146. FORMA TEMPLI DIVI PETRI IN VATICAXO EX IPSO AXTOXn
SAXCTI GALLI EXEMPLARI.

a 144. Fassade: AXTOXIVS S. GALLI IXVEXTOR AXTOXIVS LABACCVS EIVS
DISCIPVLVS EFFECTOR. Das Modell fiir S. Peter. Ant. Sal. excud. Romae 00 DXLVIII.
cum gratia et privilegio.

a 145. Seitenansicht, gleiche Beischrift imd Adresse.

a 146. Durchschnitt, gleiche Beischrift: AXT. SALAMAXCA EXCVDEBAT ROMAE o. J.

147. M0XVMEXTV:M O. VERANNII IX VIA APPIA. Ansicht eines antiken Grabes

a (il Palombaro) sechs IMigUen vor Porta S. Sebastiano. Girolamo da Novi Lafreri.

h Spater zugesetzt: loannes Orlandi formis (auf Rasur).

148. 149. 150. Ansichten des Castel S. Angelo.

148. CASTELLO SAXCTO AXGELO DI R0:MA. Ansicht von Westen (vom Borgo
a her) genommen; im Vordergrimde Gruppe eines ^NIarktschreiers. A. S. excudebat.

b Es gibt einen Xachstich ohne Adresse, mit dem Vogelfliigel als Stecherzeichen in der

rechten imteren Ecke.

149. (In der linken oberen Ecke, Majuskeln:) CasteUo S. Angelo di Roma di nuovo

afortificato dalla S. di N. S. Paolo papa IIII. (In der rechten imteren Ecke, Majuskehi:)

Imp. Caes. Hadriani Aug. Mausoleum cum novorum aggerum summa principis impensa
constructorum appendicibus et Leoninae urb. diopitica (sic) descriptione miro cum artificio

effigiatum. Nonis Aprilib. 00 DLVII, Paiili IIII P. O. M. an II. Ansicht des Kastells aus

der Vogelperspektive, von Osten genommen, im Hintergrunde der Borgo. lulius de Musis
Venetus in aes incidebat.

b Es gibt Abdriicke ohne Adresse.

150. (In der rechten imteren Ecke, Majuskehi:) Pius IIII Pont. Max. D. Angeli

arcem urbemque Leonitiam novis moenibus munere (sic) coepit salutis anno MDLIX pont.

asui ann. I. Ahnliche Ansicht von Osten. B. F. MDLXIIII (= Bartolomeo Faleti). Viel-

leicht nach einer Zeichnung von G. A. Dosio.

lol. PORTICVS ET PALATII CAPITOLIXI ASPECTVS ACCVRATE COM-
aMEXSVRATVS . . . ROMAE AX. SAL. 00 DLXVIII (sic). Halbe Fassade des Konserva-
torenpalastes nach Michelangelos Umbau. Romae INIDLXVII (sic) ex typis Bart. Faleti cum
privileg.

152. AREAE CAPITOLIXAE ET ADIACEXTIVM PORTICVVM SCALARVM
aTRIBVXALIVM EX MICHAELIS AXGELI BOXAROTI ARCHITECTVRA ICHXO-
GRAPHIA. ROMAE AMXO 00 DLXVII. Plan des Kapitolsplatzes nach ^SIichelangelos

Entwurf. Romae MDLXVII ^.r inpis Bartolomei Faletl cum privilegio.

153. 154. Zwei vSee.schlachten, ahnhch n. 80.

a 153. Bezeichnet Pulidoro inventor — M. L. cum privilegio ( = IMichele Crccchi Lucchese).

Nagler, Monogr. IV, p. 624 n. 1977, 15; Passavant VI, p. 167 n. 11.

b Spatere Abdriicke setzen hinzu: Petri de Nobilibus formis.

154. Ahnhche Komposition ohne Pohdoros Xamen. M. L. cum privilegio. Nagler a. a. O,

an. 16; Passavant VI, p. 167 n. 12.

b Spatere Abdriicke mit: Petri de Nobilibus fortnis.



Das Speculum Romanae Magnificentiae des Antonio Lafrcri ign

155. Marnwrei canes duo magnitudine antiquitate et artc adniirabilcs ad Tiberim via
Vitellia ad laerani duobus passuum inilibus ad urbe anno MDLVIII ruderibus reiectis forfc

inventi. Ntinc apud Ill.mum et Rev.mum Cardinalem VitrUium visuntur. Zwei INIolosser-

hunde, jetzt in Floreiiz, Uffizi. Diitschke, Aiitiken in Oberitalieu III, p. 49, 50; Anielung, a
Fiihrer I, u. 10, 11. Eomae ]MDLX Sebastianus a Bcgibus in aedibus Salvianis incidebal,

Petrus Paulus Palumbus Novariensis curabat.

Spatere Abdriicke habeu: Gaspar Albertus successor Pahnnbi. b

III. Ohne Adresse.

156. 157. Zwei Ausichteu des Kolosseuuis, iu gleicher GroBe wie n. i8, vou der sie

offenbar abgeleitet sind.

156. AuBenbau voUstaudig. a
157. Einblick iu die Halfte der Arena, vorn nur ein Joch des Aul3eubaues. a
Spatere Abdriicke haben: Petri de Nobilibus formis. b

158. MINORIS TEMPLI HERCVLIS VEL VT ALIIS PLACET PORTVMNI IN
FORO BOARIO GRAPHICA DELINEATIO. ROMAE ANNO oc DLXVIII. (ahulicher

Text auch itaUenisch). GrundriC imd AufriB des Rundtempels beim Ponte Rotto. a

159. SACELLI S. CRVCIS AB HILARO PAPA APVD BAPTISTERIVM CON-
STANTINI EXAEDIFICATI . . . DEFORMATIO. ROMAE ANNO a DLXVIII. In a

GroCe uud Ausfiihrung Pendant zum vorigen.

160. Romae ab antiquo in hortis Federici Card. Caesii. Gruppe des Pan und Olympus. a

Hiilsen, Antikeugarteu, p. 33 n. 141. Enea Vico zugeschriebeu. Bartsch XV, p. 292 u. zz.

161. Silvanopfer vom Konstantinsbogen, viereckig, ohne jede Beischrift. Passavant VI. a

p. 90 n. 133 ()>L'Autel d'Hercule«).

162. IMidas, dem zwei Satym deu trunkenen Silen zufiihreu. Komposition von GiuUoa
Bouasone. Bartsch XV, p. 136 n. 89.

163. Der Phouix.. Mit Uuterschrift in zweimal vier Zeilen (liuks) : Chi porta al iiidoa.

suo si ricchi odori . . . Vom Meister mit dem Wiirfel. Bartscli XV, p. 227 u. 76.

Es gibt eineu Nachstich im Gegensiune mit dem Wiirfel ohue das B. Die zwei Verseb
der Uuterschrift siud umgestellt, so daC links der mit chi con sue pene fa si bei lavori an-

fangende steht. Bartsch a. a. O.

164. Ansicht des Casinos der Villa di Papa Giulio an der Via Flamiuia. Ohue alle vSchrift. a

165. 166. Der Bnmueuhof in der Villa di Papa Giulio.

165. Die Ostseite mit zweistockiger Halle uud Statueu zweier liegeudeu FluBgotter. a
Ohue alle Schrift.

Spater mit der Uberschrift: IN VINEA IVLII III P. M. und der Adresse: Henricush
van Schoel excudit.

166. Die Westseite mit doppelarmiger Treppe. Ohue alle vSchrift. a
Die Platte war 1584 bei Pietro de' Nobili.

Spater mit: Nicolo van Aelst formis Romae 1582 (Graziauis Name radiert). b

[165 und 166 sind Nachstiche uach Hieronymus Cock.]

167. Plan des Brunnenhofes. Ohue alle Schrift, mit dem Wappen del Monte.

Auf 165 oder 167 bezieht sich die Angabe im luveutar Claude Duchet 1581 n. 221:

»Fontana di Papa Giulio, foglio.«
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Verzeichnis der Kiinstler- und Verlegernamen.

von Aelst, Nic. i a, 2e, 5 g, I2e,

i3e, I5f, i8h, 241", 3ye, 43^,
53 c, 55 f, 70 k, 7ig, 102 d,

iioe. 115C, i65b.

Agostino Veneziano 7 b, S b, 1 5 c,

48d, 57 b, 77 b.

Alberti Gaspar 155 b.

Barlacchi rommaso ^b, 10 a.

Beatrizet Xicolas 3bc, 5bc, loa,

II a, i5f, i6a, iSa, 21 d, 29,

33 c. 34 b, 44 a, 48 a, 49 a, 50 a,

51 a, 52d, 55 d. 5Sd, 59ad,
60 a, 61 a, 62 a, 631?, 7oa, 72 a,

89 a, io2ac, 141 b.

Bertelli, Ferrante 64 a, 65 a, 141 c.

Billy, N. 72 d, I28d.

Blancus, Eugenius iiSb.

Bonasone, Giulio 74 a, 76 a, 161 a.

Bonifacio, Natale iiSa.

Bos, Cornelis 48 e, 59 c.

Bos, Jacobus 2a, 37 b, 49 a, 553,
67 ab, 97a.

Bramante 106.

Brambilla. Ambrog; io i d e, 2 b c e,

5e, 7d, i8f, 25i, ^od, s^g,
35 d, 36 c, 37C, 39i, 4od, 43ef,

92 d, 93 b, 107 b, iiod, 1136,
115 c, 127 a, 129 a, 134 a,

I35abcd. i^gab, 141 d.

Buonarroti, Michelangelo 91, 93,

94, 95, 96, 107. 152.

Camocio, Gian Francesco 70 g.

de Cavalleriis, Joh. Baptista 91 c.

van Clef, Hendrik (?) 100 a.

Clodius, Marcellinus iSc, 58 e,

70 d, 71 d.

Cock, Hieronj^mus 165, 166.

Cort, Cornelis 58 g, 1 11 a, ii2a,
I24ab.

Crecchi, Michele (Lucchese) 153 a,

I54a.
Davent, Leon. 143 a b.

Dente, Marco i^b, 48 c, 59 b,

69bc, 73b, 112.

Dosio, Gio. Antonio 3 a, 1503.
Duchet, Claude 1 d, 2 b c, 7 d, 8 d,

loa, 13C, i5d, i6a, i8f, 2ie,

25 i, 26b, 27 c, 28 c, 3od, 33 g-,

34 d, 35 d, 36 c, 37C, 39k, 40 d,

436, 45b, 496, 51 c, 530, 58 g-,

59 f, 62 b, 63 b, 70 h, 73 e. 75 b,

76 b, 79 c, 80 f, 81 b, 82 b, 83 b,

84 b, 85 b, 86 b, S^d, 9id, 92d.
93 b, 94b, 95b, 99a, 103C, io6c,
107 b, iiod. iiib, II2C, 1136,
ii5b, ii6a, 1 i7b, iiSa, 1 193,
i2oa, i22a, i23a, 1243, 125 b,

I26b, 127 a, i28a, 129^, i^oa,
131 a, i34a, i^^ab, 136^, 137^.
I38a, i39a, i^od, 141 d, 167.

Duchet, Ktienne 25 d, 30 a, 49 a,

58 a, 7oa, 72 a, 78 b, 103 a,

iioa, I40a.

Dup^rac, Etienne i a, 25 d, 26 a.

91 ab, 93 a, 94 a, 95 a, 98 a,

99a, io8a, iioa, ii^a, ii^a,

ii7a, 1253, i3od.
Fag^iuoli, Girolamo 1 S d.

Faleti, Bartolommeo ^a, 91 b,

92 c, i5oa, 151 a, 152^.
Franco, Battista 81—S3, 84—86.

Gherardi, Jacopo ii^b.
Ghisi, Diana (Mantuana) ii2C,

iiSi, iiga.

Ghisi, Giorgio Sa, 556.
Giuntalodi, Domenico i8d.

Graziani, Paolo 5b, 256, 3ob
3ib, 33a, 43b, 49^, 52^, 55^
60 b, 71 f, 80 c, 87 c, 88 b. icob
iiob, ii4b, Ii6d. iiSd, i66b

Kartaro, Mario ii^f, 1246, 129^
Labacco, Antonio 144, 145, 146

Lafreri, Antonio i a. 2 a, 3 a, 4 a

5a, 6a, 7a, 8a, ga, loa, 11 a

i2a, 133, 153, i6a, i^b, 2oa
21 e, 22 a, 23 a, 24^,25^.293
3oac, 3if, 32a, 38a, 39a, 4oa
41 ad, 42 a, 43 a, 443, 46^,473
48a, 49a, 52af, 533. 543, 553
56 a, 57 a, 58 a, 596, 60 a. 61 a

633, 66a, 68a, 7oa, 71 ab
72 a, 78 ab, 79 ab, 80 a, 81 a
82 a, 83 a, 84—86b, 88 a, 89 c

92a, 97a, 99a, looa, 101 a
102 a, 103 a, 104 a, 105 a, 108 a
loga, 1 1 1 a, ii2a, ii^a, ii^a
I24a, i3oa, 1343, 136^, i^oa
i42a, i43a.

Laurus, Jacobus 69 d, 1233.
Ligorio, Pirro i c, 21 a, 253,
33ag. 34ad, 363, 37ai.

Losi, Carlo 63 c, 102 a.

Luchinus, Vincentius 96 a.

Maitre au de 29, 753, 79 a, 80 ab,
i63ab.

Maitre au nom de Jesus-Christ
19 d, 32 d, 39i, 41 d, 47 c, 70 g.

Marcantonio Raimondi 56d, 57 b,

69 e.

Marcucci, Angela 53^, 11 8 f.

de Musis, Augustinus v. Agostino
Veneziano

de Musis, Julius 25 b, 1493.
de' Xobili, Pietro i b, Sa, 1 1 c,

ibb, 25f, 30C, 31C, 32a, 33f,

37 b, 39 b, 40 b, 43C, 47a, 4Sb,

49 c, 52 c, 53 a, 55 c, 58 c. 60 c,

70b, 71 a, 75, 78C, ;;od, 87 d,

88 c, 92 b, I03C, 103 a, 104 a,

lo^a, iioc, ii2b, 1136, 114C,
ii6e, iiSe, 1243, i4ob, i^ia,
i53b. i54b. i57b, 166.

da Xovi-Lafreri, Girolamo 147 a.

Orlandi, Giovanni 2d, 4C. ^f, ^b,
10 b, i2b, 2ob, 23b, 24b, 31 h.

331, 34 e, 36 d, 40 f, 41 b. 47 b,

49 f, 52 g, 53 f, 56 b, 61 b, 62 c,

^3S' 65 c, 66 b, 67 c, 68 b, 7oi.

7ib, 72 b, 896, 91 f, 95 c, 96 b,

97 b, 99 b, 102 b, 103 d. 108 b.

109 b, iiic. Ii6b, 117C, Ii9b.
i2ob. 121 b. i22b, I23b, i24d.

125 c, 126C, I28b, 129 b, 130C,
I32b, I33b, I47b.

Pacificus, Horatius 63 c.

Paciotto, Francesco 3b.
Palumbus, Petrus Paulus 155^.
Patus, Domenicus 246.
Perret, Pierre i2oa, 121 ab, i22a.

Pinardus, Hugo 2 a.

Policlitus ii6a.
Polidoro (da Caravaggio) 153 a.

Raphael Urb(inas) 79 d.

Rascicotti Donato 21 b. 33 b, 35 b.

a Regibus, Sebastianus ^d, 153 a.

Renatus (= Maitre au nom de
Jesus-Christ) 70 f.

Roberti de Burgo S. Sepulcri,

Julius iiSb.

Rossi in Navona, Giambattista

(1640—1672) 25 c. 63 d.

Rossi alla Pace, Giuseppe (1613
bis 1639) iid, 70 6, 75 d, 80 e,

loid, II 8 g.

Rossi alla Pace, Giandomenico
(1639-1649) 113C.

Rossi alla Pace, Giangiacomo
(1649— 1691) 5h, 25g, 39f, 45d,
52d, 55d, 58d, 6oe, 6id, 8ia,
iiSh.

daSangallo, Antonio 144, 145, 146.

Salamanca , Antonio 5 c, 6 b,

7bc, 8bc, i2d, i3b, 15C, i8d.

24e, 3of, 31 dg, 32C, 39cd.

53 b, 58 e, 63 b, 67 a, 69 bf.

70C, 71 c, 102C, 1073, 141 b,

144 a, 145 a, 146 a, 148 a.

van Schoel, Henrik^d, 9C, 10 c.

12C, i3d, i5e, 19C, 20C, 22b.
23 c, 24C, 26 c, 33 k, 34 f, 366.
37 d, 38 c, 40 g, 41 c. 45c, 47C.
4Sf, 51 d, 56C, 6od. 61 c, 63h,

65 d, 66 c, 67 d, 68 c, 72 c, 95 d.

96 c, 99C, 1036, 106 d, 107 c.

loSc, ii2d, ii6c. ii7d, 119C.

120C. 121 c, I22C. 123C, 126d.
128C, 129C, i65b.

Staetsius, J. 136^, 139^.
Thomassin, Philippus 75 c, 78 d,

79 d, 84—86.
Tramezzino, Michele und Fran-

cesco I c, 21 a, 25 b, 33cd.
34bc, 35c, 36b, 37b.

Turpinus, Philippus et [o. 68 d.

Vaccarius, Laurentius 1 1 8 c, 1 30 d.

Vico, Enea 220, ^of, 31 g, 643,
653, 69 f, 84—86, 87 ab, 140C,

160.

Vitus, Dominicus 120 d.

Zaltieri, Bolognino 25 a. 33 a.

34 a, 35 a, 36 a. 37 a.



Das Streitgedicht Mundus et Religio in einer

Prosabearbeitung des 15. Jahrhunderts.

• Von

P. LiVARius Oliger, O. F. M. (Florenz).

Unter den Werken Bernardins von Siena, dieses lieblichsten toskanischen

Heiligen und BuBpredigers des 15. Jahrhunderts, befindet sich ein langes

Streitgedicht, Cliristi Vicarie beginnend, das den Gegensatz zwischen Welt- und
Ordensklems behandelt. Mundus und Rehgio — so sind beide personifiziert —

•

erscheinen als Klager vor dem obersten Richter der Christenheit, dem Papste,

bringen in Rede und Gegenrede ihre Beschwerden vor und rufen des Richters

gerechtes Urteil an. Der Papst mit den Kardinalen (fratres) gibt im Grunde der

E.eHgio recht:

Nos et fratres igitur diffinimus ita,

Quod mundo preponitur regularis vita.

Jedoch verurteilt der Richter den Mundus nicht einfachhin, sondern erkennt

an, dai3 man auch in der W^elt rein (munde) leben kann, und nicht notwendiger-

weise weltlich (mundane) leben muB. Darum, so lautet das salomonische Endurteil,

sollen beide ihre Fehler und Mangel gegenseitig ertragen

:

Jubemus districtius sub scripto mandantes,

Ut alter alterius onera portantes

Non sitis ulterius invicem turbantes.

Wer die Streitfrage der Mendikanten an der Pariser Universitat in der zweiten

Halfte des 13. Jahrhunderts und ihre Literatur kennt, sieht unschwer in deni

Gedicht Mundus et Rehgio die poetische Bearbeitung der Griinde, welche beide

Parteien in ihren Kontroversschriften gegeneinander ins Feld fiihrten. Auch der

Ausgang des Handels in dem Gedicht entspricht ungefahr dem Ausgang des

Pariser Streites. Nicht mit unrecht wird deshalb das Gedicht auch als Defensio

Fratrum Mendicantium bezeichnet. Andere Titel lauten: Disputatio (Altercatio)

Mundi et Religionis oder Dicdogus inter Religionem et Mundum intcrlocutorcs

et summum pontificem iudiccm.

Ganz abgesehen von dem handschriftHchen Befund, der, wie wir sehen werden,

bis ins 14., vielleicht bis ins 13. Jahrhundert zuriickgeht, erhellt schon aus der

Inhaltsangabe, dal3 das Gedicht schwerlich dem 15. Jahrhundert zuzuweisen

ist. Es erscheint deshalb auf den ersten Bhck unerklarhch, wie das Stiick unter

die Werke Bernardins von Siena geraten konnte, und eigentHch noch wunder-

Hcher konnnt es mir vor, daB man selbst bis in die neueste Zeit die definitive

Redaktion fiir den BuBprediger von Siena retten woHte, oder wenigstens nicht

den Mut fand, die falsche Attribution kraftig abzuschiittehi.
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Indem icli hier eine bisher ganz unbekannte Prosaparaphrase des Streitgedichtes

bespreche und erstmals veroffentliche, sei es mir gestattet, zuerst bibHographisch

und handschrifthch iiber das Gedicht zu berichten und dann auf die noch nicht

einwandfrei geloste Autorenfrage kurz einzugehen. Dabei werde ich zeigen, wie

das Gedicht unter die Werke des hl. Bernardin gekommen ist, und zwar aus

einem ganz ahnHchen Grund, aus dem auch die unten veroffenthchte Prosa-

umschreibung entstanden ist.

Es sei dies ein bescheidener Beitrag zur lyosung einer hterarischen und zum
guten Teil bibhographischen Frage, einem Gebiete, auf dem d«r verehrte Jubilar,

Herr Leo S. Olschki, durch seine wertvollen Kataloge und die 22 Bande seiner

prachtigen Bihliofilia so vieles geleistet hat.

I. Das Streitgedicht.

1. Ausgaben. Aus praktischen Griinden stelle ich hier zunachst samtHche
Ausgaben des Gedichtes zusammen, was bis jetzt nirgends geschehen ist. Es
sind deren sieben (vieUeicht acht), wovon fiinf (sechs) unter den Werken Ber-

nardins von Siena.

a) Sermones Sancti Beniardini Senensis Ordinis Minorum, s. 1. a. et n. typ.,

nach PeHechet 2084: Lyon, Johannes Carcanus, 4°. Das Streitgedicht befindet

sich am Ende des Werkes, nach der Tabula Sermonum, auf Blatt H, foL i v b
— fol. 4 r a : Sequitur disputatio inter mundum et reHgionem coram papa. Et
primo mundus proponit contra reHgionem a papa petendo audientiam et eam
ponit beatus Bernardinus post decimum sextum sermonem, sciHcet de sacra

reHgione. — O Christi vicarie. — f. ^ar: ExpHcit disputatio inter mundum et

reHgionem extracta a primo quadragesimaH de christiana reHgione beati Ber-

nardini de Senis ordinis Minorum, sermone decimo sexto de sacra reHgione ^).

b) Sancti Bernardini Senensis Ordinis Minorum Opera quae extant omnia
tam hucusque impressa quam recens inventa in quatuor tomos distincta a F. Petro
Rodulphio [Tossinianensi], episcopo SenogaHie, restituta et apostihis ihustrata,

uti eorum omnium Elenchus indicabit, Venetiis, apud Juntas, MDXCI, 4 Bde. 4°.

Das Gedicht steht am SchluB der nicht numerierten Einleitung zu Bd. I, un-

mittelbar vor dem Index generahs sermonum, f . 30 v—32 v : Disputatio inter

Mundum et Rehgionem coram Papa. Et primo mundus proponit contra reHgionem
a Papa petendo audientiam, quam posuit S. Bernardinus post 16. Sermonem
de sacra ReHgione.

c) Sancti Bernardini Senensis . . . OjDera, ed. Joannes de la Haye, Parisiis

16362), in-fol., III, 597 a—600 b: Dialogus inter ReHgionem et Mundum inter-

locutores et summum Pontificem iudicem. — Finis disputationis inter Mundum
et ReHgionem.

^) Nach giitigen Mitteilungen des Herrn G. Ledos, Conservateur adjoint an der Pariser
Nationalbibliothek, wo zwei Exemplare (Res. D. 5168 und Res. D. 5169) sind, wahrend
nach Mitteilung von Herrn Oberbibliothekar Vouillieme, Berlin, in ganz Deutschland kein
einziges Exemplar vorhanden oder ein solches wenigstens nicht bekannt ist. — Eine andere
Ausgabe desselben Werkes; Ouadragesimale beati Beniardini de christiana religione,

in-fol. s. 1. a. et n. typ. [Basileae, Amorbach, c. 1490] enthah das Gedicht nicht.

2) Merkwiirdigerweise hat das Exemplar der Vatikana, Abt. Barberini, die Jahreszahl
1635 (MDCXXXV), im Gegen.satz zu den mei.stcn anderen Exemplaren.
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d) Dasselbe, Lugduni 1650, in-fol., III, 482 b—486 a.

e) Dasselbe, Venetiis 1745, in-foL, III, 445 a—448 a.

!) B. Haureau, Disputatio Mundi et Religionis, in: Bibliotheque de l'Ecole
des Chartes i), XIvV, Paris 1884, 5—30. — Haureau, der von den friiheren Aus-
gaben nichts zu wissen scheint, schreibt das Gedicht deni Gui de la Marche
O. F. M. (t c. 1315), zu.

g) C. L. Kingsford, Defensio Fratruni Mendicantium, in: Fratris Johannis
Pecham quondam archiepiscopi Cantuariensis Tractatus tres de paupertate,
ediderunt C. L. Kingsford, A. G. Little, F. Tocco ( = British Society of Franciscan
Studies, II), Aberdoniae 1910, 148—198.

Zu diesen sieben Ausgaben kommt hochstwahrscheinlich eine achte, in den
Werken Bernardins von Siena, Lugduni, pro honesto viro M. Johanne Diaman-
tiers bibliopola: labore et industria M. Nicolai Wuolff Alemani, 1501, kl. 4^.

Leider war es mir nicht moghch, diese Ausgabe aufzutreiben. Anfragen in der
Nationalbibliothek zu Paris, in der Stadtbibliothek zu Lyon, personhche Nach-
forschungen in Miinchen und Florenz und endlich in samtlichen offentlichen

Bibliotheken Roms, die mein Freund P. Jos. Pou, O. F. M., anstellte, hatten
ein negatives Ergebnis. Die Bibliothek des Kolleges S. Bonaventura zu Quaracchi
bei Florenz besitzt nur den dritten Band: Tertium opus sancti Bernardini de
Senis ordinis fratrum minorum de observantia, der jedoch das Gedicht nicht

enthalt. Nach Ausweis des gedruckten Katalogs besitzt auch das British Museum
nur diesen Band, der mit De septem donis spiritus sancti beginnt. Wortliche
Ausziige nebst analytischer Inhaltsangabe des Gedichtes bietet endhch Ch. A.

Martin, Registrum epistolarum Fratris Johannis Peckham (RB SS), III, London
1885, p. CX—CXIV.

2. Handschriften. Bis jetzt wurden sieben Hss des Gedichtes bekannt und
teilweise summarisch beschrieben, Sie gehoren alle franzosischen und englischen

Bibliotheken an. Ich kann zwei neue, bisher ganz unbeachtete Hss aus italienischen

Bibliotheken hinzufiigen. Eine davon ist wegen ihres Alters und der Angabe
des Verfassernamens besonders wichtig. Haureau verwandte fiir seine Ausgabe
zwei, Kingsford vier Hss. Im folgenden behalte ich die Sigln beider Herausgeber
bei, soweit die vier ersten Hss in Betracht kommen. Durch briefliche Mitteilungen

voii Freunden, besonders des Herrn G. Ledos, kann ich die kurzen Beschreibungen
namentlich der Pariser Hss in einzelnen Punkten erganzen.

a) Cod. Dd. XIV, 20 der Universitatsbibhothek Cambridge, menibr., saec.

XIII ex. — XTV in., f. 294 v—297 r unter dem Titel: Defensio Fratrum Mendi-
cantium. Eine neuere Hand schreibt das Gedicht dem Johannes Pecham zu.

Vgl. Kingsford, 148. = C.

b) Cod. Digby 166 der Bodleian Bibliothek, Oxford, membr., saec. XIV in.,

f , 68 r—71 V, Als Verfasser gibt eine gleichzeitige Hand an : Pechani Archi-

episcopus Cant[uariensis]. Vgl. Kingsford, 148. = D.

Nach Kingsford, 159, lautet die erste Strophe in C D also

:

O Christi vicarie, monarcha terramm,
Vir matris ecclesie, cella Scripturarum,

^) Itn folgenden mit der Sigl BEC bezeichnet.
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Der letzte Vers;
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Minister iusticie metaque causarum,

Mee querimonie aurem prebe parum.

Nisi prius fecerit satisfactionem.

c) Cod. lat. 7906 der Pariser Nationalbibliothek, membr., saec. XIV, f. 89 ra—
96 rb: Disputatio mundi et religionis; anon^-m. Vgl. Haureau, BEC XLV, 1884,

6. =A.
d) Cod. lat. 1573 Nouv. Acq. der Pariser Nationalbibliothek (friiher Privat-

besitz des Herrn Desnoyers), chart., saec. XV, ohne Titel, anon^-m. \^gl. Haureau,

1. c; L. Dehsle, BEC LVI, 1895, 76. = B.

Die erste Strophe nach A und B lautet^) (Haureau, 1. c, p. 6):

O Christi vicarie, monarcha terrarum,

Vir matris ecclesiae, flos patriarcharum,

Sacrarium gratiae, cella Scripturarum,

Minister iustitiae et meta causarum,

Meae querimoniae aurem praebe parum.

4

Der letzte Vers:

Xisi hic promiserit satisfactionem.

e) Cod. lat. 1742 Nouv. Acq. der Pariser Nationalbibhothek, membr., saec.

XIV, urspriinghch den Dominikanem von Grenoble gehorig, f. 299 r—302 r:

Incipit altercatio seu disputatio Mundi et Rehgionis, edita a fratre Guidone de
Marchia, ordinis Fratrum Minorum, in qua primo proponit Mundus summo
Pontifici de Rehgione graviter conquerendo, cardinales et totam simul Curiam
flagitando dicens: O Christi \'icarie. — f. 302 r: ExpHcit ConfHctus ReHgionis

et Mundi. In dem Inhaltsverzeichnis der Hs ist das Stiick bezeichnet: Item
Disputatio Mundi et ReHgionis, edita a fratre Guidone de Marchia Pictaviensi,

ordinis Fratrum Minorum. Vgl. DeHsle BEC LVI, 1895, 676. = E.

f) Cod. lat. 409 Nouv. Acq. der Pariser NationalbibHothek chart., saec XI\'
init., f. 63 V a—67 v a, anon^-m, ohne Titel:

O Christi vicarie, monarcha terrarum,

^'ir matris ecclesie, flos patriarcharum,

Minister iustitie et meta causarum,

Mee querimonie aurem prebe parum.

SchHei3t f. 67 va: Nisi hic promiserit satisfactionem. ExpHcit disputatio mundi
et rehgionis. = F.

g) Cod. 177 des Corpus Christi CoHege, Cambridge, saec XVI, f. 198, anonym.
Vgl. Additions and Corrections to ^^ol. II der Britisli Societv of Franciscan Studies,

p. 2. = 0.

h) Cod. 25 der Classensischen Bil)l. zu Ravenna, chart., saec XV, f. 77 r—84 v:

Incipit disputatio inter mundum et religionem coram papa et primo mundus
proponit contra rehgionem a papa petentem (sic) audientiam.

') Tch belialte die Diphthonge der Ausgabe bei.

I

I

I
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O Christi vicarie, o deus terraruni,

Vir matris ecclesie, flos patriarcliaruiii,

Minister iustitie et mora causarum,

Mee querimonie aurem prebc parum.

SchlieBt: Xisi hic permiserit satisfacionem. lyaus Deo. Anonym. Vgl. vSilvio

BernicoH, bei Mazzatinti, Inventari dei Manoscritti delle bibHoteche d'Italia,

IV, Forli 1894, p. 151—32. Berichtigende und erganzende Angaben nach brief-

hchen Mitteilungen von Herrn BibHothekar Santi Muratori, Ravenna. = H.

i) Cod. Aula 2 ^. C. V. ig der erzbischofhchen BibHothek zu Bologna, membr.,

saec. XIII—XIV init., f. 158 v—160 v: Incipit quedam disputatio mundi et

reHgionis corani domino papa. Die erste Strophe lautet:

O Christi vicarie, monarcha terrarum,

Vir matris ecclesie, flos patriarcharum,

Sacrarium gratie, ceUa Scripturarum,

Minister iustitie et metha causarum,

Mee querimonie aurem prebe parum.

Der SchluB lautet:

Nisi hic promiserit satisfactionem. Amen. ExpHcit disputatio mundi et

rehgionis coram domino papa. Edita a fratre Johanne de Picciano ordinis

Minorum archiepiscopo Cantuariensi.

Das Gedicht hat hier 184 Strophen, wovon 2 mit 3, 15 mit 5, 6 mit 6, i mit 7,

die iibrigen mit je 4 Versen.

Laut Vermerk auf f. 103 v gehorte die Hs P^ranciscus (a vSancto vSimone) de

EmpoH Ord. Min. Dieser hat in Oxford studiert und lebte spater in Toskana

(saec. XIV) ^). Daher auch wohl die Anwesenheit des Gedichtes in der Hs und

die Zuweisung an Pecham. Die Hs scheint enge zusammenzuhangen mit den

von Haueau benlitzten Pariser Hss. Vgl. G. Belvederi bei Mazzatinti-SorbeHi,

Inventari dei Manoscritti deHe bibHoteche d'ItaHa, XVI, Forii 1911, p. 53—54-

Eingehende Beschreibung nach glitigen Mitteilungen von P. Enrico Muratori.

O. F. M., Bologna. = J.

Es sei hier noch einer Hs gedacht, welche Bale '-) und nach ihm Pits ^) be-

schreibt. Beide betrachteten Gui de la Marche irrtlimHcherweise als einen

Englander. Bale schreibt: Guido de Marchia . . . ad regem locustarum [!]

Romanum Pontificem rhythmicum ac barbarum opus . . . scripsit, quod \-oca-

bat: Querelam mundi contra reHgionem fratrum, Hbro uno qui incipit:

O Christi vicarie . . . Liber est Oxoniae in coHegio Reginae. Diese Hs ist nach

Kingsford, p. 149, jetzt Cod. PhiUips 3119, in Cheltenham, enthalt aber im

jetzigen Zustande das Gedicht nicht mehr.

1) Vgl. Aiialecta Franciscana, IV, Ouaracchi 1906, 340; WadcHng, Annales Minorum,

ad a. 1376, n. 10 (Vlir-, 333); Sbaralea, vSupplementmia ad Scriptores Ord. Min., Romae
1806, 284—85; A. G. Little, Tlie Grey Friars in Oxford, ib. 1892, 66, n. 7; 243.

2) Scriptormn illustrimn maioris Brytannie . . . catalogus, Centuria XII, n. 16, Bd. II,

Basileae 1557, 81.

^) Relationum historicarum de rebus anglicis tomus primus . . ., Parisiis 161 9, Appendix

illustriunl Angliae scriptorum, Centuria II, n. 14, p. 850.
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Die erhaltenen Hss gehen nach verschiedenen Gesichtspunkten weit aus-

einander, doch scheiden sie sich in mancher Hinsicht klar in zwei Gruppen.

Zunachst ist die Verszahl und infolgedessen auch der Strophenbau sehr ver-

schieden. A hat 811, B ^zi > C D 580, E 767, F 612, H 465, J 763, S (Bern.

V. Siena) 435 Verse. Der allgemeine Typus der Strophe hat je vier i^silbige

Verse; je die 6. und 7., sowie die 12. und 13. Silbe aller Verse einer Strophe

bilden Reimpaare. Wir haben also inneren und SchluBreim. Die Strophe

besteht in einzehien Hss aus 5 bis 9, dreimal sogar nur aus 3 Versen.

Gauz regelmaBig sind nur CD: je vier 13 silbige Verse bilden eine Strophe.

Es ist dies die insulare Gruppe, welche als Verfassemamen Johannes Pechani

angibt. Die festlandische Gruppe (hauptsachhch franzosische Hss) ist hochst

wahrscheinhch entsteht bzw. erweitert oder auch stark gekiirzt. Sie weist

das Gedicht in einzehien Hss dem Gui de la Marche zu. Eine SondersteUung

nimnit J ein, da sie einerseits mit den meisten franzosischen Hss im Strophen-

bau und in der vermehrten Verszahl, anderseits mit den enghschen in der Zu-

eignung an Pecham iibereinstimmt.

Welches ist nun die urspriingHche Form des Gedichtes ? Der neueste Heraus-

geber, Kingsford, hat sich an die Gruppe C D gehalten und die Varianten

aus A B in die Anmerkungen vervviesen, mit vollem Recht, wie es mir scheint.

Abgesehen davon, daC das Alter der Hss C D ihn schon dazu berechtigen konnte,

ist der einfache, regehnaBige Strophenbau zu je vier Versen offenbar die

urspriinghchere, der erweiterte dagegen die spatere Fassung. Es ist leichter

verstandHch, daB man einen poetischen Text erweitert, um Verse vermehrt.

als da6 man aus den ungleichen Strophen schone, gleichmaBige hergestellt

hatte. Dazu komnit, wie Kingsford bemerkt haben wiU, daB die Zusatze

schlechten Geschmack verraten.

3. Der Verfasser. Aus dem bisher Mitgeteilten ergibt sich, daB drei Ver-

fassernamen in den Ausgaben oder Hss des Gedichtes genannt werden;

Johannes Pecham, Gui de la Marche und Bernardin von Siena, alle drei

herv^orragende Franziskaner. Indem ich im folgenden die Rechtstitel der

einzehien untersuche, fasse ich mich, aus Raummangel, moghchst kurz.

a) Zugunsten der Autorschaft des Johannes Pecham, Erzbischofs von

Canterbury (f 1292) spricht vieles, zunachst drei der altesten Hss. Vgl. C D J.

Ebenso die Zeitumstande. Das Gedicht (in seiner altesten Gestalt) ist, wie

Kingsford zeigt, im dritten Viertel des 13. Jahrhunderts entstanden, sicher

nach 1255 und hochstwahrscheinhch vor dem II. Konzil von Lyon 1274.

wo viele der in dem Stiick genannten kleineren Orden unterdriickt wurden.

Gerade in diesem Zeitraum, 1255—1270, war Pecham in Paris als Lehrer

tatig 1) und griff hterarisch in den Mendikantenstreit ein-). AuBerdem ist

der spatere Erzbischof auch sonst als her\'orragender lateinischer, mittelalter-

^) Vgl. H. Spettnianu, O. F. M., Ouellenkritisches zur Biographie des Johannes Pecham
O. F. M. (t 1292), in: Franziskauische Studien, II (1915), 170—207; 266—285.

-) Iv. OHger, Die theologische Ouaestion des Johannes Pecham iiber die vollkonunene
Annut, in: Franziskanische Studieu, IV (191 7), 127— 176, mid De pueris oblatis in Ordine

Minorum (cum textu hucusciue inedito Fr. Johannis Pecham), in: Archivmn Franciscanuni

Hi.storicmn, VIII, Ouaracchi 1913, 389—447; British Society of Franciscan Studies, II, 5— 7.

I



Das Strcitgedicht Mundus et Rcligio in einer Prosabearbcitung- des 15. lahrhunderts 177

licher Dichter bekannt ^). Ich stehe de.shalb niclit an, das Streitgedicht

in seiner urspriinghchen Form Johannes Pechani zuzuschreiben.

b) Zuni Anwalt des Gui de la Marche niachte sich nach dcni \'orgehen

Waddings -) und vSbaraleas ^) und anderer alterer Bibliograj^hcn neuerdings

B. Haureau ^). Freihch sprechen zu seinen gunsten eine erhaltene (E) und eine

verlorene Hs (Bale, Pits). Die erhaltene Hs gehdrt der Ciruj^pe niit deni

ervveiterten Text an.

Die Zeitumstande sprechen eher gegen als fiir ihn. Gui de la Marche
war der illegitime Sohn Hugo's II., Grafen von Angouleme und der Marche.

Wann er Franziskaner wurde, wissen wir nicht. Ini Jahre 1291 dispensiert

ihn Nikolaus I\'. von der Geburtsmakel zwecks Erlangung einer Ordenswiirde ^).

Nach 13 15 erscheint keine Spur niehr von ihm. Es wird deshalb angenom-
men, da6 er um diese Zeit gestorben ist. Er war iibrigens auch lateinischer

Dichter, doch verrat das uns von ihm erhaltene Stiick weder iibermaBigen

Geschmack noch besondere Gewandtheit "). Da jedoch .sein Nanie mit der

zweiten Uberarbeitung in Verbindung steht, ist anzunehmen, daB er diese vor-

genommen hat. Eine Schwierigkeit bietet allerdings dieBologneserHs, die, obgleich

sie die erweiterte Textrezension aufweist, trotzdem das Gedicht Pecham zueignet.

c) Es ergibt sich ohne weiteres aus obigem, daB Bernardin von Siena

als Verfasser des Streitgedichtes ganz ausscheidet. Auch geht es nicht an,

ihn als Urheber der letzten Redaktion, wie sie in seinen Werken vorhegt,

zu bezeichnen. Kingsford ") und P^errers Howell *) konnen die gegenteihge

Ansicht oder \'ermutung durch nichts stiitzen. Nicht auf freiwilHge Aus-

lassungen, sondern auf seine Vorlage geht sein gekiirzter Text zuriick, hat

doch auch der unabhangige Ravennater Kodex nur 30 Verse niehr.

Wie kommt aber das Streitgedicht unter die Werke des friedfertigen und

sanftmiitigen BuBpredigers von Siena? Es ist zunach.st her\'orzuheben. daQ

die altesten Ausgaben seiner Werke das Gedicht nicht eigenthch Bernardin

M Briti.sh Soc, 1. c, 7— 10; Dreves-Blume, Anal. hym., 3, 19; 2}, 5; 37, 1 10; 30, 592—616.

-) Scriptores Ord. ^lin.. Romae 1650, 150 (aus Bale).

^) Supplementum ad Scriptores Ord. Min., Roniae 1806, 316.

^) In der zitierten Au.sgabe der BEC, sowie in Histoire litteraire de la l''rance, XXIX,
Paris 1885, 552—557: Gui de la Marche Frere Mineur.

^) Wadding, Annales Minorum, ad a. 1291, n. 95 (V-, 287); Sbaralea, BuUariinu iMancis-

canum, IV, 210.

®) Das Gedicht ist uns erhalten in der Pariser Nationalbibliothek, Cod. 1742 Xouv Acq.,

f . 4 V—5 V : Incipit tractatus fratris Guidonis de Marchia, ordinis Minorum, de Cicerone

disputatore et sorte, predicatione et Platone lectore. Im cianzen z^ Strophen. Die beiden

ersten lauten nach Deh.sle BEC LVI (1895) ' ^7A'

Sortes pre consortibus — currit in consorcio.

In equis et curribus — non est dispensacio.

Platonis in manibus — sonat disputacio.

Et de .sortis cursibus — magna demonstracio.

Ouidquid Plato loquitur — quicquid Plato disputat,

Sortes hic conseciuitur — et currendo computat.

Ouod si bene curritur — Plato sorteni reputat,

Si cursus remittitur — Plato sorti imputat.

') A. a. O. 151.

*) S. Benuirdino of Siena, London 1913, 322— 23.
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zuschreibeii, sondern lediglich vermerkeii, der HeiHge habe es an den SchluB

seiner Predigt de sacra ReHgione gesetzt. Wohl deshalb steht das Gedicht

in jenen alten Ausgaben nicht ini Corpus der Werke, sondern wird entweder

als Anhang oder in der Einleitung gedruckt. Johannes de la Haye war es

vorbehalten, den Text in die Werke Bernardins einzureihen. Es paBt das

gut zu der Freiheit, mit der dieser Herausgeber auch sonst die Predigten

Bernardins behandelte, wie ich sofort zeigen werde.

Bernardin hatte wie andere Prediger der Renaissance die Gewohnheit,

Gedichte oder Zitate aus denselben seinen Predigten einzufiigen. Bei der

lateinischen Bearbeitung der Predigten behielt er die itahenischen Texte bei.

Doch darf man diese, wie schon Ireneo Affo ^) feststellte, nicht in den

Ausgaben des Johannes de la Haye suchen. Mit besonderer \^orHebe fiihrte

Bemardin seinen Ordensgenossen Jacopone von Todi an, manchmal dasselbe

Gedicht in zwei verschiedenen Predigten und Anwendungen. So schHeBt er

den Sermo IV: De Saccomando Paradisi (Sermones extraordinarii) ,, . . . et

omnium Sanctorum per suam misericordiam, Amen. Et sanctus Franciscus

post haec narrat istud praeHum ut infra sequitur: In foco Tamor mi misse",

und es folgt dann der ganze Text dieses Jacopone zugeschriebenen Ge-

dichtes ^). Dasselbe Gedicht stand ferner am Schlusse einer ahnhchen Predigt,

namhch der letzten des Ouadragesimale de christiana reHgione (Ausgabe

1591, I, 556 b—567 b: vSermo LXVI: De pugna et saccamanno Paradisi;

Ausgabe 1745, I, 312 a—319 b: vSermo LX: De pugna Paradisi). Am Schlusse

heiBt es in beiden Ausgaben: <<Sed ut rei veritatem, fiHi mei, seriosius

agnoscatis, eam vulgari sermone reserabo vobis. Civitatis autem supemae
commiHtones . . .» Ein itahenischer Text fehlt hier in beiden Ausgaben.

DaB aber In fuoco Tamor mi mise hier stand, beweisen eine von Affo zitierte

Hs ^) , ebenso Codd. Monac. lat. 8339, ^- -233 v, 9541 a f. 233 v und Cod. 1573
Xouv. Acq. der XationalbibHothek zu Paris, f. 208 rb—208 v d, wo dasselbe

Gedicht mit obiger Einleitung steht ^).

1) De'Cantici volgari di vSan Francesco d'As.sisi, Guastalla 1777, 70: »Ma chi veder
brama que' testi poetici nelle Opere di lui ricorrer non deve alla nioderna edizione [Venedig

1745], ne a quella che il P. dairHaya fece uscire in Lione . . ., poiche in queste mano castiga-

trice a voluto e ripulir lo stile e togliere gran parte di quella semplicita che fu propria del

Santo; bensi deve cercar (p. 71) la prima Raccolta fattane lanno 1591, impressa in Venezia
pe' Giunti.« — S. 69—70 Beispiele von Beniltzung der Diohter bei Predigern des 15. Jahr-
hunderts.

-) Opera, Venedig 1591, IV, 2. Teil, 23 b—33 a. Das Gedicht 32 a—33 a. In der
Ausgabe Venedig 1743 figuriert dieselbe Predigt als vSenno II der Sermones extraordinarii,

III, 326 a—330 b: De expiignatione Paradisi. Der SchkiB, 330 b, lautet hier also: «. . . et

omnium Sanctorum per suam misericonUam. Amen. Hic sequuntur in Veneta (1591] multa
carmina, opinor canenda in tono laudum, sed sicut sunt in terminis illius
t e m p o r i s e x p r e s s a , i d e o o m i 1 1 c n d a c r e d i d i m u s >>

*) De' Cantici volgari, 71—72. Der Text des Gedichtes nacli der Affoschen IIs,

74— 78. Affo hielt die beiden Predigten mit dem fast gleichen Titel fiir identisch und spricht

deshalb nur von e i u e r Predigt. Es war ihm entgangen, dai3 beide Predigten in beiden
Ausgaben 1591 und 1745 stehen.

•') «Sed ut rei veritatem, fiHi mci, serio.sius agnoscatis eam vulgari semione reserabo
vobis: In fuoco I' amor me mi.se') etc. Nach giitiger Mitteihmg von P. Ferdinand Delorme,
O. F. M. — In Cod. 1454, niembr., saec. XV, der offcntHchen Bibhothek zu I.,ucca

hciCt es am SclihiB derselbcn Predigt (hicr, wic in Au.^^gabe 1591, dic 66. des Tractatu
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Iii dem Sernio X\'l
;
De saiicto Francisco der vSennones extraordinarii legt

Bernardin dem hl. Franziskus das Gediclit «Amor di caritade» in den Mund,
zitiert einige Verse und fiihrt dann fort: Et vide de ista Laude in praedi-
catione veneris sancti, in qua est posita seriose, (luae etiani cadit hic ad
propositum '). TatsachHch wendet Bernardin in der Predigt auf Karfreitag,
Sermo XLV de amore angustioso in dem Quadragesimale Seraphim das Gedicht
auf den leidenden Christus an : «Et sic totus tremens et ])anidus [Christus]

dicebat: Amor di caritade» und schreibt das lange Gedicht wie Prosa aus^.)

Vorausgesetzt nun, Beniardin habe das Streitgedicht seines Ordens-
genossen gekannt, was lag bei seiner Methode naher, als dai3 er den Text als

Material fiir seine Predigt I)e sacra rehgione heranzog ? N^un stand aber nach
dem Zeugnisse der altesten Ausgaben seiner Werke das Gedicht eben ani
Schlusse dieser Predigt, der 16. des Quadragesiniale de christiana rehgione *).

In der Predigt freiHch, wie sie gedruckt vorhegt, sind wenig Spuren des
Gedichtes wahrnehmbar, viel eher kann nian den EinfluB des Stiickes in

einer anderen Predigt desselben Inhaltes wahmehmen, namhch in dem
Quadragesimale de EvangeHo aeterno . . . : De sacra rehgione et quod niehus
est bonum facere ex voto quam ex hbera voluntate. Sernio XXIII ^). Die
Predigt hat drei Artikel, wovon die zwei ersten je drei capita haben ; der
dritte Artikel ist iiberschrieben : ubi per viginti argumenta impugnatur status

rehgionis et cuihbet statui subiungitur refragatio eius. Dieser dritte Teil hat
sogar Dialogform. Der Discipulus macht 20 Einwande gegen Rehgio, der
Magister lost sie auf. Die Einwande sind z. T. identisch mit denen des Mundus,
wenn auch gesagt werden muB, daB diese Einwande so ziemhch in allen

Streitschriften der Mendikantenfrage vorkamen.
So erklart sich die Anwesenheit von Mundus et Rehgio unter Bernardius

Werken rest- und zwanglos. Er sah in dem Gedicht Material fiir seine

Predigten iiber den Ordensstand und hangte den Text wie er ihn vorfand,

d. i. in einer stark gekiirzten Rezension, ahnhch derjenigen des Ravennater
Kodex, einer seiner Predigten an.

Icli kann hier unmoghch auf alle Fragen eingehen, welche unser Streit-

gedicht nahelegt. Es ware z. B. zu untersuchen, ob die lebhafte dramatische
Form des Dialoges bloB hterarischer Rahmen ist oder ob das Stiick wirkhch
dargestellt werden konnte. Letztere Moghchkeit ist nicht zu leugnen; der

[sic] de christiana religione), f. 242 v b (rubr.): Ouomodo vulneratus fuit beatus Fran-
ciscus in hac pugna celesti. [f. 243 r a] In foco ramor nii mi.sse (folgt der ganze Text).
SchluB: [f. 243 r b] O son fatto capace. Senpre lo incorporato. Deo gratias Amen. Der
Text ist ausge.sehrieben wie Prosa.

^) Opera, Venedig 1591, IV, 2. Teil, 88—95. Der angefiihrte Text S. 94. Diese Predigt
habe ich in der Ausgabe de la Hayes uberhaupt nicht gefunden. Sie wurde wahrscheinUch
wegen des stark joachimitischen Inhahs weggelassen. Unler den Sennones de Sanctis,

Venedig 1745, IV, 231, ss., steht an dritter Stelle, 241—249: De stigniatibus beati Francisci.

^) Opera, Venedig 1591, IV, i. Teil, 235—254. Der angefiihrte Text niit deni Gedicht
S. 244—246. Dieselbe Predigt Opera, Venedig 1745, III, 296 b—304 b, aber ohnc jede

Spur des Jacoponeschen Gedichtes. — Nach diesen Proben soUte man endUch auflioren,

die de la Hayeschen Ausgaben der Werke Bernardins als die besten zu bezeichnen.
^) Opera, Venedig 1391, I, 102 b—109 a; ed. Venedig 1745, I. 69^— 73^.
^) Opera, Venedig 1591, II, 106 a— 124 b; ed. Venedig 1745, II, 126 a— 139 b.

12*
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ganze Apparat einer Darstellung bis auf die Regiexernierke ist gegeben. Das
Darstellungsmilieu ist der papstliche Hof, naherhin das papstliche Kcn-
sistorium, wo Mundus als Klager gegen Rehgio erscheint. Man konnte sicli

dabei Mundus ahnhch wie an den mittelalterhchen Domportalen dargestellt

denken, namhch als welthch-schmucken Jiinghng oder eine modisch gekleidete

schone ,,P'rau Welt", auf deren Riicken jeweils ein Gewimmel von Kroten
und scheuBhchem Gewiirm sich umhertreibt. ^) Rehgio hatte man sich nicht

als Sinnbild der Religion, sondern als Ordensperson vorzustellen, entweder im
Dominikanerhabit oder eher, da der Verfasser deni Franziskanerorden an-

gehorte, ini Kleide dieses zu denken.

Es ist mir nicht moglich, eine unmittelbare formelle \'orlage des Streit-

gedichtes namhaft zu machen. Sachlich kommt ihm am nachsten die 150 Jahre
altere ,,Altercatio Monachi et Clerici quod liceat Monacho praedicare" des

Rupert von Deutz"^), die indes in Prosa abgefai3t ist und iiberdies unserem
\'erfasser kaum bekannt gewesen sein diirfte.

Interessant ist auch noch, daB hier Mundus als der unschuldig Verfolgte,

Religio als Verfolgerin erscheint, wahrend in dem groBen Pariser Streit der Ordens-
stand der Angegriffene, der Weltklerus der Angreifer war. Als das Gedicht
geschrieben wurde, war also der Streit schon entschieden zugunsten der Men-
dikantenorden.

II. Die Prosabearbeitung.

1. Handschrift und Verfasser. Cod. lat. 8384 der bayerischen Staats-

bibliothek zu Miinchen (friiher dem Miinchener Augustinerkloster, n. 84,

gehorig) enthalt ein Stiick mit folgender tjberschrift : Seqidiur disputatio intei

mimdum et religionem coram papa. Aus dem Titel, den ich in dem Hand-
schriftenkatalog las ^), vermutete ich, daij es sich in irgendeiner Form um das
oben besprochene Streitgedicht Christi Vicarie handeln miisse, und ich sah
mich in meiner Hoffnung nicht getauscht. Eine fliichtige Durchsicht des

Textes ergab, da6 dieser eine Prosaumschreibung jenes Gedichtes ist.

Der Text diirfte ein Unikum sein, und es verlohnt sich, denselben naher
ins Auge zu fassen, um so mehr als die Hss des Streitgedichtes selbst

nicht allzu zahlreich sind und dabei weit auseinandergehen, wie ich im ersten

Teil dieser Arbeit gezeigt. Bei der Untersuchung iiber Ursprung und Ver-
fasser unseres Textes ist es notwendig, auf den ganzen Inhalt der Hs Riick-

sicht zu nehmen; diese moge deshalb hier kurz beschrieben werden.

^) , Frau Welt" aus der Dichtung des Mittelalters (z. B. bei Walther von der Vogel
weide) bekannt, erscheint, wie oben angegeben, ani Wormser Donaportal; der Jiingling
als Verfiihrer, einen Apfel anl)ietend, unter den Portaltiguren von Basel, Freiburg und
StraBburg. Der Zusanmienhang der mittelalterliclien Portalskulptur niit den geistlichen

Auffiihrungeu ist bekannt. Fs braucht nur an die ,Altercatio Ecclesiae et vSynagogae'
(Migne, Patrologia latina, 42, 1 131— 1140) und ihre Wiedergabe in der Kirchenplastik
erinnert zu werden. Vgl. Paul Weber: Geistl. vScluuispiel und kirchUche Kunst, Stuttgart
1894. Daselbst auch die wichtigste bis dahin erschienene Literatur. Ich vcrdanke diese
Mitteilung der Liebenswurdigkeit und vSachkunde des Herrn Dr. P:r\\in Rosenthal, Mimchen.

'^) Migne. Patrologia latina, 170, 537—542; handschriftlich z. B. Cod. lat. 26847 der
ba3'r. Staatsbibliothek zu Mimchen, fol. 173^— ijGr, von mir besclu-ieben in: L'Oriente
Serafico nel VII Centenario della Indulgenza della Porziuncola, S. Maria degli Angeli,
Assisi, 191 7. 385—388.

*) Catalogus codiciun latinorum Bibliothecae Regiae Monacensis, II, i , Monachii 1874,^.21.



Das Streilgedicht Mundiis et Religio in einer Prosabearbeitung des 15. Jahrhunderts iS|

Clm 8384 (Mon. Aug. 84) der Miinchener vStaatsbibliothek, 302x215 mm,
chart., saec. XV (a. 1460 et 1463) ist von zwei Handen geschrieben, teils in

vollen I^inien, teils in zwei Kolonnen. Deni Inhalt nach zerfiillt der Kodex
hauptsachhch in drei Teile.

Fol. I r—103 und 196 v b—200 v b enthalten Predigten und kleinere

aszetische Abhandlungen ; in beiden kommen ofters deutsche Worter vor. Auf
fol. 103 V b steht 1462, auf fol. 200 vb: FA sic esl finis 1463. J)ieser Teil ist

von einer einzigen Hand in sehr kleiner Schrift geschrieben.

Fol. 201 r a—272 vb: Tractatus de timorosa conscientia, den der Katalog
dem Johannes Nider (O.P. t 1438) zuweist, also wohl dessen Consolatorium

timoratae conscientiae ^). Ani Schlusse f. 272 vb: El sic esl finis huius operis;

Amen dicant omnia, anno [i4]6o.

Der zweite und dritte Teil sind von der zweiten Hand geschrieben.

Der unten zu veroffenthchende Text befindet sich in dem ersten Teil

unserer Hs, in der Predigtmateriahensammlung, die uns hier allein interessiert.

Wer ist nun der Verfasser dieser Sammlung und mithin auch der Urheber
der Prosaumschreibung des vStreitgedichtes Mundus et ReHgio ? Der gedruckte

Hss-Katalog schreibt die Sammlung vemiutungsweise Br. Bertold von Regens-

burg oder einem nicht ungeschickten Xachahmer von ihm zu. Diese Zu-

weisung beruht auf sehr oberflachHcher Beobachtung. Denn aus dem Inhalt

der Sammlung geht unzweideutig her\^or, daB der Verfasser ein Augustiner

war, der um die Mitte des 15. Jahrhunderts in Oberbayem lebte.

Der Augustiner verrat sich an mehreren vSteHen der Sammlung, naniHch

immer da, wo er von vSt. Augustin als paler nosler spricht; vgl. z. B. f. 7 r:

unde Augustinus pater noster; f. 11 r: secunduw p<drem nosirum beatum Augusti-

num; f. 11 v: unde Hugo de sancto Victore super regulam patris nostri

Augustini. Ganz auffallend und das gewohnHche MaB iiberschreitend ist

folgende SteUe f . 70 v : In extremo iudicio talis processus erit . . . Decimo
venient qucdtuor evangeliste . . ., in quorum medio ccmcellarius ille peritissimus

Augusiinus venit portans volumen duorum lihrorum veleris et novi testcmicnti -).

^) Vgl. K. Schieler, Magister JohaniieS Xider aus (leiii Orden der Prediger-Briider,

Mainz 1885, 3S5—86.

^) Gleich darauf folgen in derselben Predigt nachstehende Verse, iiber welche zu ver-

gleichen ist: ly. Bertalot, Humanist. Studienheft eines Xiirnberger Scholaren aus Pavia.

Berlin 1910, S. 75 fi.

ludicabit iudices judex generahs,

Xichil ibi proderit dignitas papalis,

Sed fetorem sentient pene iehenahs

Sive sit episcopus, sive cardinaHs. »

Tunc non erit licitum quidquam allegare,

Xec ad apostolicam sedem appellare,

Xeque phas excipere, neque replicare,

vSed si condempnabitur, non potest vitare.

Cogitate singuli, qui vel quales estis,

Et (juid in iudicio dicere potestis,

Ouia non erit locus in Digestis,

Ouia ibi Dominus iudex, auctor [«/("], testis.
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Augustin wird hier also gewissermaBen iil^er die Evangelisten, in deren

M i t t e er einherschreitet, gestellt, eine Auffassung, die uns, nebenbei be-

nierkt, in deni Triunipli des hl. Thonias von Aquin in der Spanischen

Kapelle von vS. Maria Novella zu Florenz el^enfalls l^egegnet, wo Propheten

und EvangeHsten den grol3en Dominikanerlehrer umgeben.
Auch unsere Prosaumschreibung hat vStellen, die auf einen Augustiner-

eremiten als Verfasser hinweisen. Wo die vier Mendikantenorden namentlich

aufgezahlt werden, stehen die Augustinereremiten an erster Stelle, was der

sonst iibhchen Reihenfolge nicht entspricht; in dem Streitgedicht werden sie

nicht einmal mit ihrem jetzigen Xamen genannt, sie sind dort noch die

Wilhehiiiten. Auch wird ein Augustiner-Auktor, Galfredus Hardibius (saec.

XI\"), angeflihrt, der natiirhch in dem Gedichte nicht vorkam.
Dal3 der Verfasser in Oberbayern lebte, erhellt besonders aus zwei Stellen

der Predigtsammlung : fol. 83 r a wird Andechs genannt; sodann spricht der

Verfasser f. 79 r in dem Sernio de corpoie Cluisli von den Fischen, die yn
dcni Animersee sind, und es werden dann die verschiedenen Fische mit ihren

deutschen Namen aufgezahlt.

Halten wir alle obigen Angaben zusammen, so liegt es nahe, daB der

Verfasser ein oberbayerischer Augustinereremit war. in der Umgebung von
Miinchen predigte, und, nach Provenienz der Handschrift zu urteilen, vielleicht

dem Miinchener Konvcnt angehorte.

Fiir die Zeitbestimmung kommen auCer den schon angefiihrten Jahres-

zahlen 1460, 1462 und 1463, die sich streng genommen nur auf die Hs zu
beziehen brauchen, folgende Umstande in Betracht. Die Predigtsammlung
zeigt klar den Verfall der Predigt im 15. Jahrhundert. So wird f. 2 r—

v

Sermo de ludo taxillorum das Wiirfel- und Kartenspiel mit heiligen Sachen,

besonders mit den einzelnen Partien der hl. Messe, verglichen und erklart.

Positive Anhaltspunkte fiir die Zeitbestimmung sind die Bekampfung des

Wiclef und der Hussiten in der Predigt iiber die Coena Domini, f. 199 vb—200 rb,

und ganz besonders der kleine Text f . 96 r b—v a : Excerpium in ijpocritas

Leonhcudi Aretini (f 1444). Wir kommen somit aus dem Inhalt der Sammlung
bis gegen die Mitte des 15. Jahrhunderts, und es erscheint deshalb auch
geniigend gesichert, die schon angefiihrten Jahreszahlen 1460, 1462 und 1463
als die Daten der Entstehung resp. des Abschlusses der Sammlung zu be-

trachten, naherhin ware unsere Prosaparaphrase des Streitgedichtes dem Jahre
1462 zuzuweisen, da eben jener Teil der Sammlung dieses SchluBdatum aufweist.

Das Ergebnis der bisherigen Erorterungen lai3t sich kurz zusammenfassen:
Die Prosabearbeitung unseres Streitgedichtes stamnit von einem anonymen
Augustinereremiten, der 1460—63 in Oberbayern, hochstwahrscheinlich in

Miinchen oder Umgebung, lebte. — Es stehen mir zur Zeit keine Hilfsmittel

zur Verfiigung, um zu versuchen, den Verfasser mit irgendeinem bekannten
Augustiner jener Zeit und Gegend zu identifizieren.

2. Methode uiid Zweek. Wie ist der Verfasser bei seiner Prosaumschrei-
bung vorgegangen, mit anderen Worten, wie \erhalt sich sein Text zum Ori-

ginal, und welchen Zweck hatte er bei seiner Arbeit im Auge ? Ehe ich auf
die erste Frage antworte, ist es notwendig zu untersuchen, welche Text-
gestalt des Streitgedichtes deni Augustiner vorgelegen hat. Ein Vergleich der
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Paraphrase niit den verschiedencn gedruckteii Ausgaben des Gedichtes zeigt,

daB dcr Verfasser die enveiterte Textrczension beniitzt hat, zu der auch
Bernardins Text gehort. Das verhindert jedoch nicht, daB sein Text hie

und da mit den Varianten der anderen Gmppe der Hss ubereinstinimt.

Ini Gegensatz zu den von Haureau und Kingsford beniitzten Hss hat

unsere Prosabearbeitung, iihnhch wie Bernardins Text, die Eigentiimhchkeit,

daC die drei handehiden Personen nicht einfach mit «Mundus», «Rehgio»

und «Papa» eingefiihrt werden, sondern in Verbindung mit kurzen, erlauternden

Satzen, ahnHch den Regievermerkungen in Theaterstiicken. Diese Ahnlichkeit

mit Bernardins Text legt den Gedanken nahe, der anonyme Augustiner

habe eine Hs der Predigten des hl. Bernardin (mit jeneni Gedicht) beniitzt.

Der Verfasser folgt durchgehends der Disposition des Gedichtes; nur hie

und da sind innerhalb einer Rede kleine Verschiebungen zu beobachten. Der
Anfang, d. i. die ersten sechs Strophen, ist ganz weggelassen, und sonst sind

noch zwei groBe Liicken in der Paraphrase, die eine da, wo der Dichter das

Lob des Franziskaner- und Dominikanerordens singt, die andere gegen Schlui3,

wo Rehgio die Gegengriinde, iq an der Zahl, widerlegt. Hier wird in der Prosa-

bearbeitung einfach auf eine Schrift des schon genannten Galfredus Hardibius

und auf eine andere des hl. Thomas von Aquin vervviesen. Im allgemeinen

bietet die Paraphrase eine gute Inhaltsangabe des Gedichtes, bei Vermeidung
von Langen.

Wo in dem Streitgedicht bisweilen die Quellen bloB genannt, der Inhalt,

Texte der hl. Schrift, nur kurz angedeutet wird, bringt die Prosabearbeitung

stellenweise die Texte in extenso. Sonst sind Erweiterungen kaum vor-

genonniien, Abanderungen nur, wo sie durch die spatere Entwickelung und
durch den Umstand, dai3 der Verfasser einem anderen Orden angehorte als

der Dichter des 13. Jahrhunderts, bedingt waren. An einer Stelle kann es

zweifelhaft sein, ob der Prediger selbstandig erweitert hat oder ob seine

gereimte Vorlage mehr als die iibrigen Hss bot. Wo naniHch (Religio» den

Einwand, daI3 es auch schlechte Rehgiosen gibt, mit dcm Beispiel des Judas

vviderlegt, fiigt die Prosabearbeitung noch den Siindenfall Adams und Luzifers

hinzu, Beispiele, die einem Prediger allerdings sehr nahe lagen.

Die L^mschreibung des Gedichtes in Prosafonn ist so gestaltet, da6 beinahe

die Halfte des urspriingHchen Wortschatzes stehen gebHeben ist, manchmal
auch bis zur Halfte eines Verses, jedoch nirgends ein ganzer Vers.

Welchen Zweck hat nun der anonyme Augustinereremit bei seiner Arbeit

verfolgt ? Aus der ganzen Anlage der Hs niiissen wir auch bei dieser Prosa-

bearbeitung an Predigtmaterial denken. Dieses wurde im 15. Jahrhundert

ahen mogHchen Gegenstanden entnommen, ebenso wie die verschiedenartigsten

Themata auf der Kanzel behandelt wurden — nicht immer zur Erbauung der

Glaubigen. Wir haben oben schon gesehen, in welch merkwiirdiger Weise das

Wiirfel- und Kartenspiel auf der Kanzel von un.sereni Prediger behandelt

wurde. Kein Wunder also, wenn er auch in deni Gedicht, das die Zwistig-

keiten des Welt- und Ordensklerus behandelt, geeigneten Predigtstoff sah, um
so mehr als gerade danials die alte Streitfrage zwischen Pfarr- und Ordens-

klerus in Deutschkmd wieder akut geworden war. Man denke nur an die

Bamberger Synode vom Jahre 1451, die unter dem KardinaUegaten Nikolaus
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Non Cusa abgehalten Avorden war. Dort verteidigte in bewegten Worten der

Pfarrer von S. Sebaldus in Niirnberg seine Pfarreclite gegen die Ordensleute.

In Strai3burg war zu gleicher Zeit der heftige Streit wegen des ultimiim vale

ausgebrochen und wurde beiderseits auf die Kanzel getragen. Die Synode
von Aschaffenburg, 1455, verurteilte einige der klihnsten Satze der Mendi-
kanten. Ihrerseits griffen diese den Kardinallegaten wegen seiner Stellung-

r.ahme zugunsten des Weltklerus heftig an. Das sind nur einige Beispiele aus

dem Kampfe, wie er in den 5oer Jahren des 15. Jahrhunderts von cMundus»
und «ReHgio» in Deutschland gefiihrt wurde ^). Es konnte demnach einem
Mendikanten jener Zeit nur ervviinscht sein, von den Argumenten des Dichters

des 13. Jahrhunderts ergiebigen Gebrauch zu machen, hat es doch selbst der

hl. Bemardin von Siena, wie wir oben gesehen haben, nicht verschrnaht, seine

Waffen aus demselben Arsenal zu entleihen.

Was ich in obigem iiber Hs, \^erfasser und seine Vorlage gesagt, wird im
letzten Augenblick durch eine giitige Mitteilung des Herrn Dr. ly. Bertalot
— der mir auch durch andere Hinweise wesenthch geniitzt hat — iiberraschend

bestatigt und erganzt: unser Cod. lat. Monac. 8384, f. 3v—35 v, ist identisch

mit Cod. lat. Monac. 8340, f. ir—26 r (geschrieben 1466), der eine Bearbeitung

ausgewahlter Predigten aus Bernardins Quadragesimale de reHgione christiana

enthalt, unter deni Titel: Ouadragesimale Bernardini Senensis
abbreviatum und als Verfasser den Miinchener Augustiner PaulusWeigel
(f 1469) angibt (vgl. iiber ihn Ossinger, Bibl. Aug., 965). Damit ist die Ver-

fasserfrage unserer Prosaumschreibung einwandfrei gelost, wie es auch zur

Sicherheit wird, daB als Vorlage Bernardins Text diente. Dieser muB jedoch

etwas umfangreicher gewesen sein als in den gedruckten Ausgaben, da Weigel

an zwei Stellen Strophen paraphrasiert, die bei Bernardin jetzt fehlen.

3. Der Text. Der hier folgende Text ist so gedruckt, dai3 ein Verweis

auf den I^rtext sich eriibrigt. Die iibereinstimmenden Worter sind kursiv

gedruckt, zusammenhangende Wortergmppen, also A'ersteile dagegen in

]\Iajuskehi. Ich habe die Ausgabe der Streitgedichtes von Kingsford benutzt,

wo die Varianten und das plus der erweiterten Gruppe verzeichnet sind. Bei

etwaiger Vergleichung mui3 also nicht nur Kingsfords Text (C D), sondem
ebenso sein Apparat herangezogen werden,

(Cod. 8384 der bayerischen Staatsbibhothek, Miinchen, f. 7 r.)

Sequitur disputatio inter niundum et religionem coram papa.
Sic prinio arguit mundus: Scio quod PER FRAUDEM dyaboH sum

deceptus, sed per mortem Christi veniam merui. Ideo rcligiosi male de me
clamanl ilHque presertim 4*^"' ordines ubique me diffamant QUOD NON VIVO
RITE et quod sim dampnandus. Sunt pessimi abigei, quia dc proprio meo
grege TOULUNT MICHI MEOS, dccoquunl eos ad moduni ipsorum existentes

adhuc in I^ACTE MATRIS. Nec curant si parentes plorant.

Dicit papa ad ReHgionem : Quid ad hec dicis, habefne SE RIvS ITA ?

Respondet Rehgio: Sanctissime pater, nmndus crrat non in via, scd in invio.

Quid est mundus nisi FASTUS, AMBITIO et I.IBIDO CARNAUS, QUORUM

^) Icli gedeiike aii anderer Stelle iiber diesen (iegenstand nach lueist luigedruckten

Quellen zu handeln und verzichte daher auf Verzeichniuig der .sparHchen lyiteratur.
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RESOLUTIO MORS HST INFERNALIS? Kst iiiuiidus pleiius laqucis, Aidonio
beato testante, quem etiani sanctus quiihtm nidil FACIBUS 1GNITT'M. KST
LOCUS SCANDALI, est civitas Imbilouica, est CrKILlC DRACONIS. MIROR
QUOl) NON a diu citra niundus transiit in nichiluni, cuius /clor rclos attingit,

interficit nniltos iupcnes ANTKOUAM SKNKSCANT, (luos in iuxcntute ad mlia
inducit, et sic dat PRO ROSA tribuluni. Kgo vellem niundum libeiiter revocare,

quia qui proxinuwi vidct KRRARK, TKNKTUR ipswn fideliter secundum legeni

revocare, quia si asinus in puteum cadit, extrahere ipsuni debeo. Sed lieliqio

est frenum spiriluale, quo exterior ille mundiahs honu^ liqalm. licUqio KST
ARCHA yoc, ubi salvantur alias mcrgcndi, stclla, que Ysr(diclem crrantem
per desertum diiigit. Kst sancta illa TRIBUS LKVITICA, est TURRIS
DAVIDICACUM armis circuni pendentibus. HKC KST CRl^X DOMINICA;
hic adaptare potes omnes figuras crucis; HKC KST FONS ORTORU^I,
NAVIS APOSTOLorum, CKLUM LUCIDUM, VKLLUS RORIDUM in sig-

num victorie, TKRRAi) FLUKNS lacte et melle, est TABULK MOYSI.
Nunc Mundus arguit dicens: Audi, sanctissime pater, pluui.scum iuxla

publicanwn, bene percipis eius iackmtiam. Anliquitus rehgiosi vernabant
virtutibus, radiccs solum edebant et latebant IN ABDITIS. Nunc autem
moderni sunl tantum sijemcc antiquomm. Nam antiqui erant CAPUT
AURKUM ilhus .slalue, de qua -) Daniel, sed moderni sunt pcdes fcrrci et tandem
lutei, ideo sunt in brevi casuri.

Nunc Rehgio respondet: LAUDKM NON quero, GLORIAM NON dcsidcro.

Licet antiqui fuerint in multis fer\'entiores, quia fuerunt propc motorcm,

moderni auteni plures, et rehgio nunc diffusior est IN FRUCTU. Ohni non
habebant sufficientia exempla ad predicandum, manebant in celhs, nunc
intrant vitla.s et civitates, prcdica.nt Christi exempla et eius crucem. KT SI

[f. 7 v] aliquando unus cadet, non est mirum. Cum Christus fuerit bonus
pastor, tamen habuit inter duodecim oves unam morbidam scil. Judam. Kt
etiam si Adam, cum esset in paradiso et non haberet adhuc pronitatem et

fomitem ad peccatum, et tamen ce[ci]dit, et si Lucifer in celo cecidit, ubi

nulla occasio fuit ad peccandum: scito quod rehgio fratrum Heremitarum
sancti Augustini, NKC PRKDICATORUM, nec Minorum, nec Carmehtarum
deficit propter tria, que rehgionem conser^^ant, videhcet paupertas. Qui nil

cupit nec habet, quomodo deficit ? 2° scienlia rehgionem conser\-at: sunt

illuminatissimi viri, ergo non possunt deficere; 3° roncordia eos conser^^at.

Igitur ISTI SUNT boni nuntii portantes botros.

Nunc Mundus arguit: Quanto plus fundcdorcs iaudas, TANTO PLUS
SUCCKvSSORKS vituperas, quia successores macuhit lliorus dclicli, vertunt

pellem oz)mam in tupinam, CKLLAM IN PALLATIUM, OLl^S IN CON-
VIVIUM, MKLOTKS IN LINUM, LAC IN KSUM CARNIUM, aquam
nmtant IN ^''INUM, nec dicunt officium divinum. Vadil abbas CUM TOT
famuhs ct cquis et cur,sorihus in tantum quod dices eos priiu-ipcs, NON
PATRKS monastcriorum.

Dicit Religio: Mcnda.r, qu(miodo audes DK CLAUvSTRALIBUS loqui ? Nun-
quid cecus iudicabilDU COLORIBl\S et DK SAPORIBUS DISPUTABIT PKCUS ?

i^ Hs. fern. ^) Hs. qiio.
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Iteruni Mundus arguit: Kgo proho stalum mundi securiorem, quia CORONA
DEBETUR legillimc certnnti iuxta apostolum, sed secularis plus habet m7are

manens in seculo, igitur altior[i] corona dignus efficitur. Item: melius est

nubere QUA]VI URI '). Item CHRIvSTUS NON fuit heremiia, sed fuit com-

munis vite, comcf/it cum peccatoribus. Item si secularis difficilius salvatur,

ergo amplius coronatur. Religiosus autem, ut dicis, faciliter salvatur. Cum
ergo maior difficultas sit layco, altior corona sequitur, quia illud, QUOD EST
DIFFICIUIUS, EST ET VIRTUOSIUS. Regnum celeste versatur circa ardua.

Item heaiiviS est DARE QUAM ACCIPERE, ergo manebo secularis, ut aliis

bona mea dare possim. Item hilarem datorem diligit deus, sed religiosus

PRECEPTORIA Pl^LSUS POTESTATE et sic EX TRISTITIA et ex

necessitate bene facit. Item propter consilia. rehnqunt dei precepta, ingressus

ad rehgionem est sub consiho et dimittis patrem tuum in seculo mori fame

et sic frangis dei preceptum, qui precipit honorare parentes et eis in neces-

sitate subvenire. Item propter paupertatem multi (/e//nquunt. Salomon etiam

medium tenuit, qui nec paupertatem nec divitias a deo petiit. Item Jeronimus

dicit quod monachus habet plangentis officimn, NON DOCENTIS. Efficiuntur

hodie omnes doctores querentes salutationem in foro et vocari rahi, cum

Christus dicat: unus est enim magister vester. Item deberent laborare mani-

bus, quia qui non laborat, non manducet.

Nunc respondet Rehgio: Tu volvisti hinc inde sententias inperitis verbis.

Dilatasti FIMBRIAS TRUFFIS et blasphemiis. AD PRIMUM dico si cer-

famini tuo non esset annexa voluptas, ahquid diceres, sed diligis voluptatem,

quam fugere deberes, ymo EST PRESUMPTIO, quia occasio pecccmdi iibi non

displicet. Item ad obiecta responsiones quere in hbro de vita evangehca

magistri Herdebi anghci -) et in tractatu sancti Thome, qui dicitur: tractatus

defensorius 4"*' ordinum mendicantium ^).

Papa nunc exprimit sententiam et diffinii quod status rehgiosorum est

preferendus statui seculari, nichilominus debent ALTER AUTERIUS ONERA
PORTAre, quia omnis slatus est a deo preordinatus.

^) Item-tiri am Raiid.

-) Galfredus Hardihius (Hardeby), O. S. A., lebte im 14. Jahrhmidert in Euglaud imd
bekampfte Richard Erzbischof vou Armagh (Armachanus), den heftigeu Gegner der Bettel-

orden. Unter seiueu vSchrifteu werden aufgezahh: Coutra Armachanimi hb. i; De vita

evaugehca hb. i. Beides scheint ungedruckt zu seiu. Vgl. Baleus, 1. c, Centuria VI, n. 6,

tom. I, 458—459; Pitseus, 1. c, Aetas XIV, n. 598, p. 491—492.

^) Gemeint ist des Aquiuateu: Coutra impuguautes Dei cultmn et rehgionem, oft ge-

druckt, z. B. in SS. Eccksioc Doctorum Thomae Aquinatis et Bonaventurae opuscula adversu.s

Guillelmum a S. Amore eiusquc asseclas. Romae 1773, I, i—288. Das Werk wurde friilier

unter dem Nameu: Defcnsorium Mendicantivm auch Albert dem Grof3eu zugeschrieben

:

vgl. l. c, p. X—XI imd J. B. M. de Rubeis, O. P., De gestis et scriptis ac doctrina Sancti

Thoniae Aquinatis Dissertationes criticae et apologeticae, Venetiis 1750, 216 a.



La Biblioteca di Giovanni Marcanova.
Di

LlNO SlGHINOLFI (Bologna),

Apostolo Zeno fu il prinio degli scrittori italiani che ricordo degnamente il

xA. nome e Topera di Giovanni Marcanova ^); e poco dopo con nuove aggiunte

il Tiraboschi -) e molto piu tardi G. B. De Rossi e T. Mommsen^), e recentemente

I^eon Dorez ^), valendosi specialmente del A^alentinelh "*), tratto di questo im-

portante personaggio.

Ma una biografia di Giovanni Marcanova piu compiuta di queha offertaci

dallo Zeno non e stata ancora pubbhcata, e tutti gh scrittori, che fino ad ora si

sono occupati di questo insigne filosofo ed umanista, non hanno aggiunto

che ben poco a quello che di lui si conosceva per opera del letterato veneto.

Non sara dunque inutile raccoghere brevemente e coordinare alcuni nuovi

documenti con quelh gia noti e pubbhcati al fine di correggere errori ed

iuesattezze che non di raro occorrono intorno aha sua vita e ah' opera sua.

Giovanni Marconova, di cui ci resta ignoto il padre, nacque circa Tanno

1418 da nobile e ricca famigha veneta; il 2 marzo 1440 neha chiesa di

S. Martino di Padova consegui la laurea dottorale in medicina ed arti e due

giorni dopo fu privatamente csaminato ed approvato nel palazzo vescovile;

e il 26 deUo stesso mese accolto nel CoUegio medico e registrato tra i dottori

padovani e quivi, al dir deho Zeno, «stabih la sua famigha e lascio le sue

ossa e anche la hbreria».

II Tiraboschi, seguendo Topinione di Apostolo Zeno, lo crede veneziano,

benche egh stesso talvolta si chiami iDadovano; Tuno e Taltro non sanno

dirci nuha deha sua professione, sebbene il Papadopoh suU' autorita degli

altri scrittori padovani «ce lo dipinge come valentissimo medico, deha qual

arte pero ne fu professore, ne lascio opera alcuna. Solo TAhdosi lo dice

«Professore di Filosofia in Bologna dal 1452 fino al 1467 e prima sostenuta

avea la medesima cattedra in Padova ove Tanno 1446 gh fu raddoppiato

lo stipendio di venti ducati *>.

«II P. Degh Agostini rammenta un 'orazione da lui recitato a nome del

Collegio de' Filosofi neU' ingresso che nel 1448 fece in Padova il nuovo

vescovo Fantino Dandolo, la qual si conserv^a neha Bibl. Ambrosiana ed e

forse una di quehe molte da lui composte, che si accennano dal Tomasini

come esistente nella Libreria di S. Giovanni in \'erdara col titolo: Repei-

1) Confr. Dissertazioni Vossiane, Venezia, 1752, p. 140 e segg.

^) Storia della lett. ital., Modena, 1790, VI. P. I., p. 209 e segg.

3) Corjym. Inscript. Lat., III, p. XXIX.
*) La BihliotMque de Giovanni Mnrcanovu, in Mkl.\nges G. B. de Rossi, 189,

p. 113—126.
'^) Bihliotheca Manuscripta ad S. Marci Venetiarmn, Venetiis, 1868— 1873.
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torium oralionum»^). Ma a dir vero Topera sua, se si limitasse soltanto a

questa fatica, di cui non conosciamo Tessenza e il valore, probabilmente non

sarebbe molto notevole, se per a\-ventura non fossimo accertati per altra via

deir estimazione da lui goduta universalmente e a Padova e a Bologna, sia

come filosofo e medico valente, sia anche come maestro e docente di medi-

cina e di arti. Della sua vita non e noto se non quel poco che pote essere

desunto dalle sottoscrizioni dei codici passati in eredita ai Canonici Regolari

di vS. Giovanni in Verdara di Padova; ma altre notizie tratte da documenti bolognesi

porteranno nuova hice su questo insigne umanista e sulla sua preziosa bibhoteca

ricca di codici di svariato argomento; che durante la sua vita era riuscito con

lungo studio e non piccolo dispendio a raccoghere.

II nome di Giovanni Marcanova s'incontra per la prima \'olta nei Rotuh dello

Studio approvati il 30 agosto 1452 inscritto «ad lecturam Philosophie ordinariam»

essendo stato condotto per Tanno 1453 con lo stipendio di hre quattrocento-

cinquanta e confermato con lettera patente dei Riformatori deho Studio in

data 14 agosto, sottoscritta da ser Nicola dei Mamehini, loro notaio, di

pieno accordo col card. Niceno, aUora legato di Bologna -).

Accadeva* aUora che per le tristi condizioni deUe finanze il Comune non

sempre fosse puntuale nel pagamento degh stipendi ai lettori anche piu

famosi, dovendo non di raro far fronte ad urgenti necessita deha vita pohtica

e deh' amministrazione. II 23 ottobre 1453 i Sedici di Reggimento presero il partito

di ordinare a Virgiho Malvezzi depositario dei danari per la vendita dei dazi

suhe mercanzie e la gabeha grossa che fossero detrette hre quattrocento

sui salari dei dottori deho Studio per pagare certo lavoro di una traversa

vicino aha porta di Strada Maggiore, eccettuando Giovanni Marcanova e

Andrea Barbazza ^).

Risulta tuttavia che lo stipendio del Marcanova non fu pagato interamente

negh anni che corsero dal 1453 al 1457 tanto che egh dovette protestare

presso il Legato Card. lyodovico dei Santiquattro. Infatti un breve di Pio II

datato da Mantova 10 lugho 1459 diretto al Card. Angelo di Rieti, ahora

Governatore di Bologna, osserva che il Marcanova da piu ann' non era stato

affatto rimunerato e poiche, affermava, «dignum est ut laborantibus nierces

condigna reddatur et hiis satisfieri cupimus, qui htterarum studiis incumbunt,

volumus ...» e raccomandava di esaminare la questione con viva sohecitudine e

di provvedere al pagamento esatto fino al presente.

L'esame ^) fu prontamente incominciato e richiese «plures et plures men-
ses» per parte del Vicario deha curia arcivescovile e in effetto si riscontro

che il credito del Marcanova ascendeva in tutto a hre duemila quattro-

centocinquanta, perche la prima .sua condotta per ranno i.f53 stabihva un
salario di hre quattrocento cinquanta, per Tanno 1454 di hre cinquecento,

come risultava da quietanza di \^irgiho Malvezzi e del Magnifico Giovanni,

e per gh altri anni di hre novecento, come appariva da lettera privata del

1) TiK.^^BoscHi, Storia della lcttcratura itaUana, ^NIodeua, 1790, vol. VI, P. I, 209.
^) Archivio Notarile di Bologxa, Rogiti di Pietro Bottoni, 24 febbraio 1464, filza 15 n. 20.

^) Archivio di Stato di Bologna, Partitornni, XI alla data.

^) La notizia di questa controversia risulta estesamente narrata in una dichiarazionc

del I.,egato di mano del notaio Pietro Bottoni, gia citata, e che abbiamo riassunta.
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Card. vSaiitiquattro dirette al Doge di \'enezia Francesco Foscari in data
13 ottobre 1453, e da certo niandato dello stesso Cardinale ai capi del
Monte del sale. Dello stipendio dovuto gli nei cinque anni predetti fino a

tutto il i.|57 il Marcanova non aveva ricevuto che lire mille cinquecento
trenta sette e soldi tre e percio restava creditore di lire novecentododici e

«oldi diciasette per quanto risultava dal conto fatto il 6 febbraio 1463.
Che egli godesse di molta stima e riputazione e demostrato abbastanza

dair essere niesso a pari col famoso Andrea Barbazza, esentati essi soh dalla

ritenuta sullo stipendio del 1453 e anche dalla somnia assai elevata assegna-
tagh come retribuzione.

IlMarcanova a Bologna insegnava, conie abbiamo veduto, filosofia naturale,

e nello stesso tempo professava anche la medicina nella quale arte e da
credere che fosse ritenuto molto valente e stimato in citta e fuori.

Dai Partiti del Senato di Bologna apprendiamo che il 13 ottobre 1463
ottenne una hcenza di dieci giorni «eundi Carpum ad medendum ibi unum
ex Dominis ilhs hbere et absque amissione stipendii» e il 10 novembre fu

rinnovata la stessa hcenza per quindici giorni «absque uha apunctatione,

cuni hoc quod substituat, qui dicto tempore loco eius legat» ^).

Nel secondo partito e riferito pure il nonie deh' ihustre infermo, che
era Marco de Piis «graviter egrotanti» -). II Marcanova esercitava, oltre

rinsegnamento, anche la professione deha medicina, come la maggior parte

dei filosofi del suo tenipo e godeva di grande estimazione. Da una lettera

di Matteo Bossi, rinomato umanista e canonico di S. Giovanni in Monte,
sappiamo che il Marcanova era pure il medico curante dei canonici di quel

convento, che gh professavano stima e gratitudine « propter officia ....
et illa quidem crebra atque pulcherrima» ^^).

Nel 1455 in Bologna fu tentato un dehtto di veneficio in circostanze alquanto

strane e singohiri. Un giovane non avendo potuto ottenere in isposa una
fanciuha di cui era innamorato e che era andata sposa ad un altro, medito
di vendicarsi crudehnente. Avvelenati certi volatih! da lui .stesso segretamente

preparati, h mando in dono agh sposi, che di nulla sospettando h mangia-
rono; nia poco dopo furono colti da dolori mortah' e vennero a stento salvati

per le sapienti ed energiche cure di Giovanni Marcanova. L/a cronaca che

reca notizia di questo fatto non registra maggiori particolari, e tace sulla

natura del veleno e sul metodo di cura, ma non per questo la narrazione

mi par priva d'interesse, cosi da essere qui trascurata.

II Dorez, tessendo la biografia di questo filosofo, crede che abbia viaggiato

poco e che abbia visitato poche citta airinfuori di Venezia, dove compro
parecchi dei suoi manoscritti, e di Padova, dove studio e insegno, come vedemmo,
e una breve dimora a Cesena e forse anche a Milano *).

NeU' Archivio Notarile di Bologna ho rinvenuto parecchi documenti che

accennano ahe relazioni dal Marcanova con altri suoi compaesani durante

la sua dimora in Bologna.

1) Archivio di Stato, Partitorum, alla data.

-) Loc. cit., alla data.

^) Confr. Becuperationes Fesulan. Epist. XX.
*) Op. cit. pag. 115— 126.
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II primo di questi documenti, in data 30 agosto 1461 e. un ampio man-
dato ^) col quale il «Nobilis vir ac famosissimus artium et medicine doctor

Magister Johannes Marcanova, venetus ac civis Bononiensis» costituisce suo

procuratore «Magnificum virum d. Jacobum Cornerio de ^^enetiis» abitante

in Bologna in cappella di S. Michele del Mercato di Mezzo, e nella casa

dove dimorava lo stesso Marcanova, presenti Antonio q. lyodovico de Ca
Zane de \>netus, abitante in cappella di vS. Tomaso della Braina, Amarotto

q. d. Flori Vernani, speziale, cittadino bolognese, e Giovanni Antonio Zupono
di Padova, abitante in Bologna presso lo stesso filosofo.' Noto intanto che,

il Marcanova e quahficato coi titoH di «nobihs» e di « famosissimus » e che

oltre ad essere cittadino veneto possedeva pure la cittadinanza bolognese, la

quale '• onorificenza soleva darsi da molto tempo a tutti i piu rinomati maestri

dello studio in segno di riconoscenza e per avvincerh sempre piu alla gloriosa

istituzione che ospitava hberalmente non solo i maggiori ingegni itahani,

ma anche stranieri. Fra i testimoni, che sono tutti veneti, meno il Vemani,
che furono presenti aU' indicato atto di procura notiamo Giovanni Antonio

Zupono di Padova di cui avremo occasione di parlare, il quale viveva in

casa del Marcanova a Bologna fin dal T461.

Ugual titolo di «famosissimus» viene attribuito al Marcanova in un altro

atto col quale egh, come procuratore di Liberale q. Andrea da Venezia, riceve

da Giacomo Fabretti di Bariceha, contado di Bologna, e per lui da Antonio

de' Gabrielh, cambiatore e cittadino bolognese, la somma di quaranta ducati

d'oro larghi che il detto Liberale aveva versato per altrettanto frumento

che aveva do\'uto pagare per non aver potuto ottenere dal Reggimento

di Bologna la h'cenza di poterlo esportare ^).

Finahiiente dobbiamo accennare ad uno solo dei tanti manoscritti fatti

copiare, come e noto, a sue spese; si tratta deUa commissione assunta da

Francesco da Fano, abitante in Bologna in cappeha di S. Mamolo, di com-

piere la terza ed ultima parte deh' ortographia del Tortehio per soldi quindici

entro due mesi ed a tal fine, ebbe in consequa il hbro del TortelHo in

carto di papiro «copertum de hgno cum coreo rubeo», presenti fra gh altri

«Petrus simonis de Fano de Palatiis de fano» studente in diritto civile che

garantisce per il hbro.

Ma Tattivita del Marcanova si hmita nella stretta cerchia di alcuni

interessi privati, dei quah l^en poco, conie vediamo, e giunto fino a noi;

onde a ragione il Dorez Jo definisce un sapiente casahngo, modesto e dedito

a' suoi doveri professorah, aUa filosofia, e aho studio deU' antichita.

Con Apostolo Zeno convennero tutti i biografi del Marcanova neU' affer-

mare che nel 1467 finita la sua lettura in Bologna e ritornato a Padova
mori in questa citta lasciando la sua bibhoteca ai Canonici di S. Giovanni

in Verdara; e non manco chi potesse riconoscere anche il suo «gentile

^) Arcliivio citato, Rogiti di Alberto Argelata, filza 10 n. 174, 30 agosto 1461.

^) Archivio citato, Rogiti di Alberto Argelata, filza 10 n. 249, 18 maggio 1463. Vn
altro (locumento relativo alla .stessa faccenda porta la data 3 aprile 1463; fra i testinioni

troviamo il su nominato Oio. Antonio Ziippone da Padova anche allora abitante presso il

Marcanova.
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sepulcrum in sacello tenipli D. Augustini a parte orieiitali, liumi ad anti-

quoruni imitationem affabre scul])tum» ^).

Ma la notizia, fin qui creduta come, certa e contraddetta da nnoxi e ino])pu-

gnabili documenti e da testimonianze degne di fede. Fra gli atti del notaio

Alberto Argelata, clie era stato il suo i^iii fedele e affezionato aniico, oltre

la copia del testamento e dell' inventario della libreria e delle sup];)ellettili

domestiche del Marcanova, abbiamo rinvenuto un' esatta e niinuta naTrazionc

degli ultimi momenti della sua \'ita.

L' ultimo giorno di luglio del 1467, poco prima dclT aurora, Alberto

Argelata trovandosi nella casa di Giovanni Marcano\^a, ])osta in ca])])ell'i

di S. Michele del Mercato di Mezzo, che era Tantica diniora dei Ramponi
si avvicino al letto del filosofo, che giaceva infermo, assistito da Tobia da Milano.

canonico dell' ordine di S. Giovanni in Monte e da 1'rancesco Ferranti,

aromatario bolognese, per -udire le dis]Dosizioni testamentarie, e conoscendo che

egli stesso le aveva gia scritte in un libro che teneva presso di se e dal notaio

e dai presenti erano state lette il giorno innanzi egli chiese in loro ]3resenza,

se volesse che il testamento avesse valore.

Avendo il Marcanova risposto affermativamente egli cliiese ancora se

desiderava che tale testamento fosse corretto o niutato in qualche parte.

II morente diede risposta negativa; e alla domanda che si dovesse fare

di quel libro nel quale era descritto il suo testamento, ris]30se di volere

che fosse tenuto e conservato dal notaio.

Questi allora fece redigere la dichiarazione relativa in ])resenza del venera-

bile don Cambio da Milano del detto ordine, nell' interesse del monastero

di S. Giovanni di Verdara di Padova, erede istituito nel testamento, con

tutte le forme della legge nel palazzo del Legato in ]:)resenza di testimom

che furono il rettore di S. Michele del Mercato di Mezzo «don Pietro q.

Jacopi de civitate Tranensis de Regno Neapoli >> e Giacomo figlio d'Andrea

di maestro Cenni notaio '^).

"^ Tutti gli atti relativi alla morte e all' eredita di Giovanni Marcanova
sono raccolti in un fascicolo fra i rogiti di Giacomo d'Andrea di maestro

Cenni, ma sono scritti di mano di Alberto Argelata. Aj^j^rendiamo cosi da

un testimonio degno di fede tutti i particolari che j^recedetterO e .seguirono

e in qual modo reredita .sia passata nelle mani dei Canonici di S. Giovanni

di Verdara. Verso il 18 luglio il Marcanova infenno e giacque in letto fino

alla sua morte che avvenne Tultimo di luglio. Alcuni famigliari si recarono

subito intorno al suo letto, non appena ebbero notizia della malattia, e fra

questi anche alcuni frati e Canonici Regolari di S. Agostino «deputati ad

curam et regimen persone dicti magistri Johannis»). Furono a visitarlo anche

parecchi cittadini bolognesi fra i qnali .ser Alberto quondam ser Domenico
Argelata notaio «precij3uus eius aniicus» Questi, dubitando che fosse j^resso

a morire e senza aver fatto testamento, j)er conoscere le sue disj)osizioni

ultime fece in niodo di sottrargli due libri in j)aj)iro coj)erti in pergamena

') ScHRADER, L,., Monumenlorum Jtaliae etc, Helmo.stadii, 1592, p. 13.

*) La presente narrazione e desunta dalla raccolta ilci docunienti fatta dalto stesso

Argelata.
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che il nialato continuaineute soleva teuere stretti e guardati presso di se «sub

diligenti cura et custodia ne ab ipso dicti libri surriperentur et nec aperi-

rentur vel legerentur aut viderentur quid in illis vel altero eorum descriptuni

esset», e cosi <<per moduni claudestinum compertum fuit eundem magistrum

Johannem in uno ex ilhs Hljris propria eius nianu suum descripsisse testa-

mentum» che il giorno stesso ratifico ed approvo legittimamente in presenza

di testimoni. Ma essendovi nella scrittura alcuni legati cancellati di sua

mano e altre mutazioni e cassature il notaio, constatato il fatto in presenza

di parecchi altri ivi esistenti, chiuse il suddetto hbro, lo sigillo dihgente-

niente e lo ripose sul letto presso maestro Oiovanni. II giorno seguente di

buon mattino, mentre il Marcanova era agonizzante, sapendo che il lyCgato

Card. Angelo di Rieti «summe dihgere prefatum magistrum Johannem
propter singularem eius virtutis excellentiam», gh fece consegnare per «patreni

magistrum Leonardum» di lui commensale il hbro suddetto affinche lo

facesse conservare con dihgenza fino a che fosse morto. Tutto cio narrava

TArgelata il giorno 4 ago.sto in presenza del lyegato, del Vicario della

curia vescovile di Bologna e di Uhsse q. Graziadio de Ahotti di Venezia

commissario pcr la Serenissima e di altri testi davanti ai quah confermo

la verita di quanto aveva esposto e riconobbe il hbro che gh venne presen-

tato. Inoltre avendosi notizia che il Marcanova aveva nominato esecutori

testamentari il Reverendo padre don Gaspare da Bologna, priore di S. Gio-

vanni in Monte, don Pietro del Regno diNapoh', prete, e rettore di S. Michele

del Mercato di Mezzo e il nominato Alberto Argelata notaio, tutti presenti,

questi pregarono il Legato di far leggere e dar copia del testamento per

mano di pubbhco notaio, come di fatto avvenne. Presentato il hbro e

constatati intatti i sigiUi dai presenti e dallo stesso Argelata, il Legato

stcsso di propria mano lo aperse «et facta comparatione htterarum dicti

magistri Johannis cum dicto testamento et htterarum dicti testamenti ad

presentiam ipsorum Reverendissimi d. L/Cgati et d. Vicarii antedicti in

presentia dictorum testium et mei notarii infrascriptorum et habita fide
[

per testes fidedignos quod httera dicti testamenti fuit et erat de httera

proprie manus ipsius quondam magistri Johannis dictum testamentum in

eo descriptum ore eius proprio a principio usque ad finem de verbo ad

verbuni legit, recitavit et pubhcavit dicto domino Vicario curie episcopahs

antedicto presente et auctorante etc.

»

Questa cerimonia fu tenuta nella caniera di residenza del Legato «sita

in dicto palatio niagno comunis Bononie» presenti il Reverendo padre maestro

Leonardo da Perugia dell' ordine dei predicatori, commensale del Legato,

Nicolo da vSicna cappellano, Giovanni Bilotth de Alemania, cameriere del

Legato e Giacomo d'Andrea Cenni de Nordoh che fu il notaio rogante.

II documento, redatto dal Marcanova in volgare, e singohimente notevole

per la forma non meno che per il carattere che in esso rivela il nostro

filosofo, bibhofilo, umanista. Stimo pertanto utile riprodurlo interamente.

« MCCCCLXIIII adi 6 de decembre in Bologna in la caxa de Ramponi.
Iti la contrada de San Michele de Mercato de mezo.

ro -.

I

I
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lo Johanne marchanova doctore etc. sano de la mente e del corpo per

la dio grazia Sapiando quod nihil certius etc. volgho ordino che questo

sia il mio testamento overo ultima volunta overo codiciho etc. e che valgliu

sopra ogne altro testamento che Jo havesse facto et maxime sopra quello

el quale feci a Padua del quale ne fo rogato ser conte da lo vaUe not.

nel 1452 o\ero ad altro tempo el quale io revoco anullo e casso mentre
volgho che sia de alcuno valore etc. E prima che morendo qui a l)ologna

ultra una bracha camica e bretta che siano de le triste e altra mente non
me sia messo indosso. Item uno habito come sono quilli de li frati de san

Johanne in Monte.

Item che sia sepehto a la sua Ghiexia dove li pare a loro.

Item che non ce sia se non dui dupieri.

Item che sia cuperto de canevazo quando sero porta a sepelire.

Item che quatro fachini me porti.

Item che non se soni campane per me.

Item che non se faza remore alcuno per me.

Iteni che non se sia invitata persona a la mia sepultura

Item che persona non vegna dreto ne ancosti al corpo se no preti e frati come
diro desotto.

Item che persona non sia vestida de negro per me.

Item che non me sia facto sepultura alcuna ne memoria dove sia sepolto.

E non se maravigli persona se lo lo scrivo per vulgare perche io el fazo

per piCi intelligentia dinono .'' respecto perche de queste condictioni del mio
sepelire e sepultura e nesun sia reprenso guardesi verso il fine del mio
testamento quello che io ordinato.

Item perche son debitore de Aloise Marchanova mio cusino de ducati

140 cio centoquaranta volglio che da miei libri in fuora o quadernati e non

sia venduta ognoltra cosa de fuore de quelle le quale io sottoscritto piu

de sotto e de quelli dinari sia satisfacto il dicto Aloise.

Item a frati de san michele in Boscho hbre quindexe de bolognini.

Item a li heredi de mes.ser pala ducati 6.

Item a don pino nostro cajjellano ducati 12.

Iteni a quel milanexe che fa le brette dal qual lio uno lecto a nolo sia

restituito il suo lecto e dado ducati 3.

Item sia dado a maestro zohanne da zenua ducati 3.

Item sia dada a donna lena il suo salario.

Item sia dado a messer Jeronimo Contarino zentilhomo di vinexa nepote de

me.sser Juho contarini ducati 3.

Item sia rescossi tutti li miei hbri come e scripto in alcune carte niesse

in questo quaterno e melglio nel libro dove scrivo a chi ho prestato libri.

Item sia rendudo tutti libri li quah lo ho da lui cum questo che si

me denno Satisfare in cosa alcuna me Satisfazano conie appare in alcune

carte messe in questo quaterno e melglio nel libro dove scrivo che me ha

prestato Hbri.

Item che sia scossi mie dinari ho prestato ad altri e si io pegni li siano

re.si come appare n^l libro di niie debitori Anchora melglio in alcune cnrte
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messe iii questo quaterno e secondo che appare in queste carte cossi sia

facto e li debitori mei li quali iion son notade in queste carte overo sul

mio libro dele mie spexe scomenzando del 1464 adi primo de zenaro non li

sia domandato cosa alcuna agli altri sia facto come ho notado ne luochi

supradicti.

Item habia a\'ertenza chi ha go^'ernato questa mia robba come le uno
inventario de tutti mei hbri inquadernadi in forma de fogho cuperto cum
uno capretto scripto de mia mano el qual cemenza a c. 5 del 1456 adi

primo setembre e a tutti e il prescio.

Item nel predicto e in fogh comenzati de mia mano cossi 1460 die XIIII
octobris bononie etc. scripto per uno pezo de zohanne francesco e scritto

de man de zohanne antonio da padua dove ho notado tutti i hbri non
quadernati messi in coperte.

Item uno inventario del altra mia robba facto in una vachetta longha

stretta cuperto de uno fdlgho de carta banbaxina sopra il quale e scripto

cossi Inventario de le robbe de mobile de messer zuane marchanova facto

del 1462 a Kal. de febraro scripto de man de zuan francesco e signato

fino a c. 12 e sono hgate insieme e alcune altre carte a queha forma scripte

de mia mano dove sono azunte alcune robbe e sono signade 13, 14, 15.

Item io sono debito a messer archoan buzacharino ducati 51 e hbre

4 de moneta paduana non per mi ma per messer sancto da palazagho

monico de padua al quale per mio nome el sopradicto messer Archoano
ghe lamprestadi el sopradicto messer Sancto qui a bologna in la mia camera
de ramponi in presentia de ser Alberto dargellata me promisse nel 1464 adi 26

de mazo de dare al supradicto messer Archoano ducati 14 doro al anno
ala fine del compido pagamento.

Item ultra h sopradicti dinari el sujDradicto messer Sancto me die dare

ducati 77 doro i qual io volgho che ne dia 25 a san Benedicto da padua,

di frati de monte ohveto Item 25 a frati de san leronimo da Padua apresso

aH croxeti. Item 25 alazaretto da Vinexa e questo intermine de anni tri

e se lui morisse sia obhgato a lassare sia satisfacti questi hiochi sopra lo

carco de anima sua.

Item che ah sopradicti luoghi di sopradicti dinari ne fazano quello h

pare e piaxe.

Item che fazano dire messe e altri offitii per me.

Item che lo apparamento e in la capeha de san michele qui appresso

sia dado a h frati de san michele in buscho.

Item chel mio breviario sia dado ale munaghe del corpo de christo.

Item chel mio agnus dei dargento sia dado al mio monastierio con hi

sua cadenella e con le rehquie sono dentro.

Item che se Aloise marchanova vole e h sia dado il niio balasso la mia
coronela el mio aneho da boha lia larma marchauQva su la mia confetiera

pesa onze 14 la mia taza pesa onze 10 indorada h mei pironi che sono

14 h niiei cuchiari che sono 13 et queste cose lui se le comperi per ducati

60 e fino ala summa sua satisfacto sia de quelle altre cose se venderano.

Item che tutti h mei hbri hgadi de che raxone esser volgHano sia de
frati de vSan Zohanne de verdara da padua e loro h ellegiano e tolghano
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quilli li pare sia da nietere in libraria gli altri che non ghe pareno siano

venduti a doctori e scolari paduani e di prexii loro guardino sopra el mio
inventario e se quilH che volgliono vendere li possono vendere assimadi

a qualche doctore overo scolaro paduano, melgho sera e fare qualche niighor

merchato.

Item che H dicti Hbri h quah loro veghero sia cadenati in una hl^raria,

e fuora del dicto monestiero ne con pegno ne cum sigurta ne per modo
alchuno non se ne possa mai imprestare alchuno a persona alchuna si de

che condictione esser si volgha e per ogni volta che alcuno frate del dicto

ordine contrafesse a la dicta mia volunta I deputati del archa de sancto

Antonio da padua habiano auctorita de tore tutti h mei hbri h quah li

se troverano e de tutti quihi che non gh serano domandare la raxone

come se io fosse vivo faria, et h dicti hbri metre h ne la hbraria de sancto

antonio.

Item se h dicti frati da san Zohanne in verdara overo alcuno dela dicta

congregacione o altri per loro domandasse ala Illustrissima Signoria de

vinexa overo al papa o a chi se volesse dispensatione o inmutatione alcuna

sia de che natura esser se vole a questo mio testamento overo ad alcuna

particula de queHo h sopradicti deputadi alarcha de sancto Antonio habiano

auctoritade come se io vivesse de privarh de tutto e far come ho dicto

di sopra.

Iteni che h dinari se caverano de h hbri se venderano sia facto le ca-

dene a hbri de la hbraria e se ghe avanzarano dinari come io credo siano

h dicti dinari messi in altri hbri secondo che parera a h dicti frati del

dicto hiocho.

Item che h dicti dinari non se possano convertire in altro se non in

hbri da metre in la dicta hbraria, se non habia auctoritade h deputadi

infrascritti se contrafesseno.

Item che de h quaterni h quah sono messe in coperte de carta loro

ne cavino quello le piace gh altri diano a qualche povero scolare o doctore

paduano.

Item che in fare portare questi hbri e queste cose a padua habia aucto-

rita de domandare Httere de passo ala Illustrissima Signoria de \^inexa

e cossi al marchexe da ferrara e cossi provvedere qui a Bologna.

Item per che io debbo havere dala gabeUa de bologna pro varii salarii

passati hre 9 soldi 17 de bolognini dargento como appare per uno pubhco

in.strumento facto per commissione de papa pio e de monsignore legato

de bologna, presente di quah dinari volgho uno terzo sia de frati de san

michele in boscho uno terzo de le muneghe de sancta gnexe uno terzo

dele munaghe del corpo de christo da bologna e tutti insieme e cadauno

de per se procureno da havere h sopradicti dinari.

Item che questi tri monesteri preghino dio per nie.

Item che h frati de san Johanne da verdara siano tegnudi de dire ogni

.septijnana una messa da niorti picola per 1' aninia mia e per lanima de

tutti coloro h quah possono esser partecipi deh dicti beni da me recevuti.

Item che ogne anno fazano uno aniversario solenne per 1' aninia mia

c per lanima de tutti coloro etc. come e dicto .sopra.
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Item che. a questo se oblighi el priore e H frati del dicto convento per

se eh successori de fare come e dicto di sopra avanti che habiano la dicta

robba mia e questo sia per pubhco instrumento se non tutta sia dada ah
deputadi alarcha de sancto antonio da padua e loro io lasso miei com-
missarii et heredi tniiversah de tutto il mio da quelle cosse ho lassato in

particulare in fuora e loro habiano a metre h hbri in la hbraria de sancto

antonio da padua. E fare che h frati del dicto monestier siano obhgati

como voleva fossero ubhgati h' frati de San Zohanne de verdara e cum
quelle medesime condictione e particularita.

Item che h dicti frati tolgh"ano una caxa depinta \-erde cum alcune

arme longha la quale deposi apresso messer archoano buzacharino in salvo

nel T452 quando io venni a bologna cum certi hbri dentro e altre cosse le

quale se fanno per loro se le tenghano se no diah a qualche scolaro paduano
de sopra ho dicto il modo del mio sepehre e sepultura se pure paresse

altramente a loro fazano come h pare ma h agravo la conscentia che faciano

dc sepultura e de sepehre tanta puocha spexa quanta e possibile. Li mei
comissari qui a bologna volgho siano don piero nostro capellano ser Alberto

de argehata, el priore de San Zohanne in monte.
A padua h deputati alarcha de sancto antonio da padua.
lyi mei heredi universah in omnibus etc. siano i frati de vSan Zohanne

de Verdara da padua.

Item che h mei heredi habiano avertentia che se alcuno domandasse
cossa alcuna e non fosse facto memoria alcuna ne su questo testamento
ne su queste mie carthe sono in questo quaterno overo sopra h mei hbri

non h sia dado fede alcuna.

Volgho chel priore de san Zohanne in monte qui a bologna e quello

de san Zohanne de Verdara a padua facino per le schole domandare a

doctori e scolari perdonanze per me se in decto o in facto etc. overo in

alcuno modo in la fame la robba in la persona cum alcuno gesto modo e

condictione.

Iteni a recordare de me vodi facti hquah tu de compire overo fave

compire e de questo vedi la tua carta dai vodi la qual ho messo in questo f
quaterno.» Questo e il testamento olografo di Giovanni Marcanova.

Degno in tutto deha naturale semphcita di uno stoico e quasi di un
filosofo cinico e 1' unico documento che riassume tutta una vita vissuta

pensando e operando saggiamente per il bene altrui nuUa considerando e

disponendo per se dopo la sua morte. Egh ordina che sia vestito povera-
mente il suo corpo: e nessun funerale, nessun lusso, non suono di campane,
non rumore, non in\'iti, non doppieri; quattro facchini portino il cadavere
coperto «de canevazo » e non sia accompagnato che de preti e frati, nessuno
poi vesta a lutto, nessuna memoria sul sepolcro. Esemplare modestia di

vita che ora ben pochi saj)rebbero imitare; speciahnente degno di nota in un
uomo nobile, ricco, vissuto in un tempo in cui erano in uso il fasto e le

mohezze piii raffinate, che 1' umanesimo, di cui egh era sapiente ricercatore

e ammiratore
, ave\-a largamente diffuso in tutto il poi^olo.

Con ogni dihgenza e scrupolosa cura il MarcanoNa provvide a disporre

delle sue ultime volonta. Non avendo parenti prossimi distribui il suo
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vistoso patrinionio ai Canonici di S. Giovanni in Verdara di Padova, non
senza ricordare altri legati a persone sue famigliari fra le quali «il salario

a donna I^ena»). Per prinio legato ordino clie de' suoi libri una parte fosse

venduta per soddisfare il cugino Alvise Marcanova di un suo credito di

centoquaranta ducati. Ricorda poi di f-arsi restituire i suoi libri, come da
sua nota, prestati a messer Girolamo Contarini, gentiluomo di Venezia,

nipote di messer Giulio Contarini ^). A proposito di libri suoi avverte che

egli stesso aveva compiuto «uno inventario de tutti miei libri inquadernadi

in forma de foglio cuperto cum uno capretto scripto de mia niano el qual

comenza a c. 5 del 1456 adi primo setembre e a tutti e il prexio ».

Ouesto inventario, contenuto nel libro ricordato altrove e conservato

dal notaio Alberto Argelata, era stato cominciato durante la sua dimora

in Bologna e conteneva fogli che in parte erano autografi dal 14 ottobre

1460 e in parte di mano di certo «Zohanne francesco» e di «Zohanne Antonio

da Padua» quello .stesso che troviamo dimorante a lungo in casa del Mar-

canova e del quale si serviva per tenere in ordine 1' amministrazione privata

e per copiare i codici che andava raccoghendo per la sua bibhoteca.

Nel testamento parla pure dell' inventario de' suoi beni mobih compilato

il primo febbraro 1462. Dopo aver fatta menzione di qualche privato inte-

resse dispone per la celebrazione di messe e di offici per se e lascia ai frati

di S. Michele in Bosco «!' apparamento e in la capella de san Michele qui

appresso» ossia del Mercato di Mezzo; alle monache del Corpus Domini

«el mio breviario». Al ricordato cugino Alvise Marcanova, lascia alcuni

oggetti personah fra i quah /' anello cla holla con 1' arma di famigha, la

confettiera: la tazza i cucchiai e altri oggetti d' argento del costo di ducati

sessanta da sottrarre dal suo credito e il resto degh oggetti di casa siano

venduti.

Passando a parlare della bibhoteca ordina che «tutti h miei hbri hgadi

de che raxone esser volghano sia de frati de San Zohanne de Verdara da

Padua» lasciando in loro facolta di sceghere quelh che credono di mettere

nella loro hbreria e di disporre che «gh altri che non ghe pareno siano

venduti a doctori e scolari paduani» e quanto ai prezzi loro guardino 1' in-

ventario preferendo venderh insieme a qualche scolaro o dottore padovano

o fare quel che megho loro sembrasse.

Tutti i hbri del Marcanova posti nella hbreria di S. Giovanni dovevano

essere incatenati e non dovevano mai esser rimossi e prestati, ne con pegno,

ne con sicurta, a qualsivogha persona e, se si fosse contravvenuto a questa

dispozione, i deputati deh' arca di S. Antonio avevano autorita di prenderh

e porh nella loro libreria chiedendo ragione dei mancanti. Ordinava inoltre

che i frati suoi eredi non potessero domandare ne aha Serenissima, ne la

papa dispensa o mutamento alcuno delle sue disposizioni testamentarie sotto

pena di privarh di tutto per opera degh stessi deputati. Dal ricavato deha

vendita de i hbri una parte fosse adoperato per comprare le catene, e il

1) Apostolo Zeno {Dissert. Vosfi. 1, 191) parlando di Francesco Contarini dice clie

questi si addottoro in leggi a Padova nel 1442 e si fernio ciuivi, oniando la sua casa

di antichita e d' iscrizioni alcune delle qua-li sono riportate da Giovanni Marcanova nel

suo mano.scritto nel quale 1' onora con 1' aggiunto di Areopagita.
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rinianente per la compra di libri a piaciniento degli stessi frati. Per il
i

trasporto dei libri a Padova si doveva chieder e il salvacondotto alla Serenissima

e al marchese di Ferrara, come anche al Reggimento di Bologna.

Ordina poi messe e preghiere speciah per ]'anima sua e aggiunge qualche

donativo per alcuni conventi di Bologna e in fine torna a parlare della

sua sepultura e raccomanda di fare «tanta puocha spexa quanta e possi-

bile» aggravando la coscienza dei commissari per ogni eventuale deroga.

In fine dispone che il priore di S. Giovanni in Monte e quello di S.

Giovanni di Verdara chiedano pubbHcamente perdono a dottori e a scolari

se in qualche modo avesse recato offesa a qualcuno di essi o in detto o

in fatto.

II giorno due agosto i commissari testamentari si posero all' opera per

dare esecuzione al testamento del Marcanova e per primo atto fecero il

riscontro della hbreria,. di cui parleremo fra breve, e il giorno quattro

procedettero all' inventario di certi beni mobih clie essi vollero raccoghere

e trasportare dalla casa del filosofo al monastero di .S. Giovanni in Monte
<'in sachis et forceriis sigillatis ad hoc maxime ut bona predicta tutius et

dihgentius custodirentur et coiiservarentur in nionasterio predicto». Di cia-

scuno dei molti sacchi, forzieri, vahgie e casse nelle quah fu raccolta la '

suppehettile fu fatto un accurato inventario per mano di notaio. Come
era ricca la suppehettile, cosi troviamo una ingente quantita di biancheria,

vestiti, corredo da tavola, da cucina, con argenteria, piatti di peltro e mille

altri oggetti di uso domestico che varrebbe la fatica di descrivere e iUustrare

partitamente.

In una «capsetta tarsiata cum htteris videlicet mcnienlo» fu riposto «unus

saculus in quo sunt centum octoaginta medahe de- argento» e in altro sac-

chetto « viginti una medahe auree ^-el deaurate » e altre « decem et octo

medahe de metaho ahjo» in un altro sacchetto; e ancora altre venti medaghe
de aiiricalcho», e certe altre «de plumbo».

Questo rinvenimento di cosi ricca e preziosa raccolta di oltre duecento

cinquanta medaghe e un fatto nuovo e importantissimo sia per i tempi

in cui essa venne messa insieme, sia anche per il personaggio che ne curo

la cohezione e senza dubbio anche 1' iUustrazione storica. Nessuno fino ad

ora aveva potuto supporre che il Marcanova agh altri nieriti come racco-

ghtore di memorie e di iscrizioni latiiie, avesse congiunto anche queho di

numismatico ^). m
Ma giova qui ricordare un passo notevole a questo proposito contenuto %

in una epistola direttagh da Matteo Bosso neha quale gh manda in dono
due medaghe antiche inneggiando con Virgiho al culto per le memorie antiche

:

«Paucis ante diebus allata mihi sunt duo argentea et pervetusta numis-

niata: in quibus parte una facies geminae: idole regia. Parte adversa in

una imaguncula quaedam innixa hastae et redimita. In altera Raeda in-

sedentem habens nudiebrem effigiem: vectaque currentibus equis. Numismata

^) Apostolo Zeno acccnnanilo alk- sne relazioni col Bos.so ricorda per primo 1' Kpistola

che piu sotto in parte riporlianio, nia sembra credere che il Marcanova non facesse

vera e propria professione di raccoglier le medaglie, come le iscrizioni, e dice soltanto

che »si dilettava di raccogUer medaghe antiche«. Confr. Disscrtazioni l oss. I. 1.^5.
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haec ego, Johannes, ad voluptatem ubi satis sum conspicatus: coepi de te

mox cogitare: qui ante omnes visus es mihi eo nmnusculo dignus: quippe
qui soles post philosophiam et ornamenta doctrinae pictura et illustrium

virorum imaginibus mire equidcm delectari et post studia Htterarum inten-

tioneni et aninmni circa egregia haec antiquitatis monumenta remittere.»

Continua il Bosso da buon umanista, rilevando tutto il valore del dono:
«Nani in contemplandis agnoscendisque magnorum et illustrium virorum
signis atque imaginibus delectatio quaedam praeclara et maxima surgit

instituto ac HberaHssimo honiine digna: quae optimi cuiusque et sapien-

tissimi animum teneat; atque demulceat: quem et saepe ad eorum decus

imitandum ahiciat. Dopo aver ricordato il virgiHano:

Excudent alii spirantia mollim acra continua' «Nos longe equius delubra,

basilicas, aras, sacraque abdita sanctissimorum hominum statuis et imagini-

bus ornamus, atque distinguimus
;

quas intuentes ac venerantes interdum

magis incendimur: quam ipsa quidem vel historia vel predicatione sic viget

in pictura vehemens ad aemulandam probitatem calcar et stimulus«.

Dove sia finita cosi bella e importante collezione numismatica non pos-

sianio dire, ma ci Hmitiamo a congetturarlo. Certamente fu venduta dai

frati eredi di S. Giovanni in ^''erdara con tutta 1' altra parte di eredita

clie non serviva loro e che ebbero facolta di vendere. Quanta parte in

quest' occasione ne conoscessero o acquistassero direttamente FeHce FeH-

ciano e gH altri numismatici e raccogHtori di quel tempo ancora s' ignora,

ma forse non furono estranei ne aU' oscuro in questo affare nel quale c' era

in prospettiva un guadagno materiale e morale non disprezzabile. Con-

tinuando neU' esame degH oggetti di casa trovo «unum sigiUum rubeum cum
capite unius femine in ramo aurato, una anchona pacis in qua sunt reHquie

quamplures, unux crucifixus parvus de Hgno subtiHter laboratus, quatuor-

decim furzelette di argento cum vagina, tredecim colclearia de argento cum
vagina, una anchona sancti Jeronimi».

In una certa cassa grande «veneta» era contenuta una «capseta in forma

Hbri pulcfa in qua capseta est unus cintorinus moreUus et viridis fulcitus

argento ad usum magistri Johannis» poi un paio di forbici, due calamai

d' argento, un sigiho di avorio, una borsetta di cuoio nero nella quale stava

un «agnus dei cum cathena argentea» una medagHa d' oro, un altr?. nera

«Hgata in auro cum Htteris» parecchi «Hbratii scripture insolute» e un Hbercolo

intitolato «de medicina anime». In una cassa d' abete trovasi «unum offitio-

hmi virginis Marie coopertum serico moreUo» e un altro del medesimo argo-

mento e un «zerto non secundum romanam curiam», e «duo petia seracu-

lorum pro Hbris de argento aurato» e in fine «quatuor rotuH in membranis

multorum epigramatum ».

In un altro forziere «rubeo piloso» trovo un mappamondo «sive descriptio

Judee in membranis » una copia del privilegio di Teodosio per lo Studio

di Rologua «cum figuris sunnni pontificis et cardinaHum in membranis;

una cultellaria cum tri1)us culteUis fulcitis argento cum manicis de a\-oHo

fulcitis argento aurato cuni armis domini Johannis», due campaneUe con

le armi del medesimo «tinuni orologium de metaUo cum arniis d. Johannis

in quodam armariolo insinml cuni svegHatorio». In certe cassette tarsiate
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*multi libratii et scripture insimul ligati ni membranis et papiro» una
«anchoiia quarumdam historiarum pulcherrima eris laborata et relevata donata

per herculem Malvitium magistro Johanni» e in fine due scranne coperte di

cuoio nero e rosso «a prelatis» «una anchona unius crucifixi cuni duobus
candelottis cere albe aurate» e «una anchona duphcata aurata».

h' inventario, come abbiamo veduto e assai accurato e dihgente e non
tralascia nessuno degh oggetti di casa e passando aha staHa trova due

behe mule, 1' una per il servo e 1' altro per il Marcanova con due sehe,

una delle quah belhssima con cinturone decorato a smalto e dorato che

secondo la descrizione pare assai simile a queha rarissima, e forse unica

del Museo Civico di Bologna. E' possibile che questa sia la stessa usata

dal Marcanova?
Ma vediamo finalmente quale fosse il contenuto deUa famosa hbreria,

che tanto interessa i bibhografi e i cultori deha storia, come risultava

composta il 2 agosto 1467, due giorni dopo la morte del suo benemerito

e insigne raccoghtore e possessore, e prima che essa andasse in gran parte

dispersa.

I codici elencati nell' inventario scritto di mano del notaio sono in numero
di 521, ma e da osservare che parecchi comprendono piu di un' opera di

diversi autori, che in totale ascendono ad oltre seicento, ossia un numero
assai notevole sia per i tempi come per la singolare importanza deha materia

in essi raccolta. ha. quale abbraccia la maggior parte delle opere piu cospicue

nel campo della filosofia scolastica a cominciare da Aristotele e da' suoi

commentatori e traduttori arabi e medioevah fino a quehi di poco anteriori

ai tempi del Marcanova. Non mancano i commenti alle opere di Ippocrate

e di Galeno, ne quehi di Avicenna, Averroe Albuchasis, Serapione, Albu-

niassar, gh aforismi di Rasis, di Rabi Moises, ne i commenti su Giovanniccio e

i consigh di Taddeo, ne la pratica di Mondino, ne le opere di Marsiho da

Santa Sofia. Poche invero sono le opere di carattere teologico e giuridico,

ma in compenso assai abbondante e preziosa e la messe nel campo storico

e letterario.

II Dorez conta e ihustra circa centoventinove codici, fra cui uno greco,

donati dal Marcanova al monastero di S. Giovanni in Verdara, dei quaU
novantatre soltanto passarono aha Marciana di \"enezia sul finire del secolo

XVIII e vennero piu tardi descritti dal Valentinehi ^).

Scorrendo 1' in\-entario, che i^ubbhchiamo in Appendice, si nota facihnente

che la maggiore e mighor parte, se non subito dopo la morte del Marcanova,

almeno in progresso di tempo, ando venduta o dispersa, cosi che al tempo
del Tomasini non esisteva molto di piu di quel clie descrisse il ^'alentinelli.

L' elenco compilato dai commissarii testamentari non fu desunto dal

hbro di note del Marcano\'a, ma fu fatto, come e lecito arguire dah' ordine

seguito, raccoghendo nelle diver.se casse, valigie e recipienti i hbri senza

rispetto all' ordine che dovevano avere quando stavano collocati neho studio

del filosofo; tutta\-ia a lato deha descrizione di ognuno dei volumi fu con-

1) Op. cit. vol. IV—V. Xel 1782 per ordiiie del Seiialo Veuelo fu soppre.sso il cou-

vento di S. Giovauui iu Verdara e i codici Marcauova uel 1 7S4 audarouo divisi tra

r Uuiver.sita di Padova e la Biblioteca di S. Marco.
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servato un iiumero in lettere romane che potrebbe anclie significare 1' ordiiu'

primitivo di collocazione.

In relazione a questa numerazione e da escludere ogni intenzione di

distribuzione per materie o per autori, trovandosi avvicinati opere dei ])iu

svariati argomenti. Ma una parte e rimasta senza nuniero a lato, e non
per caso per quanto si puo credere, osservando che le opere a cui si riferi-

scono le lacune potrebbero essere tra quelle che i canonici di S. Giovanni

in Verdara fin da principio ritennero conveniente ahenare, secondo la facolta

loro concessa dal testatore, per acquistare altre opere piu adatte ai loro

studi teologici e rehgiosi.

Non tutti i codici, che il Marcanova raccolse durante la sua \-ita, j^ortano

notizie dell' occasione e del luogo in cui furono rinvenuti o deha persona

e del tempo in cui furono eseguiti, tuttavia fra quehi descritti dal Valenti-

nehi molti ci offrono ricordo specialmente di notevoh acquisti fatti a Padova
e a Venezia tra il 1435 e il 1452. Secondo le dihgenti ricerche del Dorez

a Bologna furono eseguiti non meno di tredici codici tra il 1456 e il 1466,

uno a Cesena nel 1457. Dei codici di medicina e di filosofia per testi-

monianza del Tomasini non restava niente nel secolo XVII perche, come
egh acutamente arguiva, il monastero h aveva subito venduti per poter fare

altri acquisti.

Come risulta daU' inventario la hbreria Marcanova e piu speciahnente

raccolta di un filosofo umanista, che, pur essendo ossequente ai nietodi

scolastici fino allora trionfanti, comincia a sentire 1' infhienza diretta della

cultura e del pensiero greco di cui aveva avuto notizia per opera dei tradut-

tori arabi. Educato e vissuto a lungo a Padova in un centro di diffusione

greco-arabo. segui fedelmente Aristotele e non ando piu oltre i commenti

e le summe nehe quah per tutto il secolo XIV e meta del XV venne

incatenato, mutilato e avvinto il pensiero greco. Non fara quindi alcuna

meravigha che non si rinvenga alcun altro filosofo, e tanto meno Platone

o Pitagora. Tuttavia altri avevano cominciato a studiarh e a diffonderh

e il seme gettato germoghava, sebbene assai lentamente. Per conoscere

abbastanza il criterio filosofico e 1' indirizzo scientifico del Marcanova, che

e anche queho deha maggior parte dei maestri non meno insigni del suo

tempo, e utile il considerare la sua hbreria in rapporto aha sua cultura

e non distinguere per materie o categorie, come usiamo al presente, gh autori

e le opere che egh aveva raccolte, al fine di ainnentare sempre piu il patri-

monio del suo sapere attingendo al maggiore e piii autorevole numero di

forti che fosse possibile.

Pertanto troviamo fra i lil^ri del Marcano\-a gh A p o p h t h e g m a t i

e De educamlis pueris di Plutarcoi), Diodoro Siculo-). le Episiole di Diogene=*),

Diogene Laerzio ^), le Epislole di Falaride ^), De vdpliuilalc iudaicd di Giuseppe

Ebreo ^), e gh Erolhemata ') greca, alcune dehe quah operc in due esemplari.

Dei classici latini tro\'ansi notati : Terenzio, pure in due copie ^) <- cum

^) Confr. Appendice Doc. I. ai ninneri deH' inventario per cia.senn antore indicati. Le

opere di Plutarco si trovano ai niuneri ^79, 460, 513.

2) N. 237. •') N. 485. *) N. 25. ») N. 361. «) N. 8j. ") N. 473 e 491.

•'; >^'- 43 e 429.
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armis d. Joliannis», Cicerone, dc O/ficiis in quattro copie ^), le Episiolnc in

tre, tutti in nienibrana, il Dc amicilia in due, 1' una delle quali in menibrana

e r altra in jxipiro, Dc Acadcmicis in membrana, Reioricomm due copie

in membrana. lc Oraliuncs novac in papiro, In Caiilinam una in papiro,

Orationcs non complete in papiro, Dc re mililari, una copia non specifi

cata, Rciorica noua m papiro, Dc Oralore in membrana; Lil)er Sinonimorum

in. papiro.

Si annovera di Sallustio-): Invccliva in Ciceronem e il De hello catili-

nario, il primo dei quali in membrana e 1' altro non specificato; due copie

del Brcviarium Livii ^), una in membrana e 1' altra in pergamena; due copie

di Svetonio ^). 1' una in papiro voltata in volgare e 1' altra in membrana;

i Sommari di Valerio Massimo^) compilati da Giovanni d' Andrea in mem-
brana (<cum armis d. Johannis») e Probo^), Nonio Marcello "), Vibio Kquestre^),

Marziano Capella ^), A]ipiano Sofista ^°), Desiderio da Ravenna i^), Micliele

Scoto ^2) Marco Poloi^). le Tabulae Alphonsi Regis^*), e alcuni altri scrittori

di astronomia.

Con Virgilio ^^) comincia tutta la bella schiera dei poeti latini: Ovidio^^),

Orazio 1"), Catullo e Tibullo ^»), Properzio ^»), Stazio -"), Marziale e Ausonio ^i),

Persio 22); trovasi ricordato I^ucano -^) e non mancano le opere dei morah:

di Seneca 24)_ Boezio ^s)^ S. Agostino, S. Tomaso d^Aquino^^), e S. Bernando^")

ed altre opere del genere : pochi sono i grammatici : alcune Regule -^) e Sunmie
grammaliccdes -^), tre copie del Donato^''), alcune trattati di Ortographia^^)

tra i quah anche queho del TorteHio, i due Prisciani ^~), una Poetria di

Gaufrido ^^), un Catholicon del Balbi ^^), le Rcgulae di Francesco Buti ^^).

pisano, le Recollectiones super arle veteri di Giovanni da Mugho ^^).

Tra i maggiori del secolo XIV primo e da ricordare il Petrarca ^") con

le Epistole, le Bucolichc, V Africa e un' altra opera con le armi del Marca-

nova indicata col semphce titolo di Liher che probabilmente ahude ai Sonctti,

il Boccaccio ^^) con le Bucoliche e il De Mulierihus illustrihus , ma nuha
.si trova di Dante, ne di altri poeti volgari che senza dubbio non formavano
argomento di studio tra i filosofi e gh umanisti di quel tempo.

Non pochi tra i letterati ihustri contemporanei del Marcano\-a figurano

con qualche opera storica o letteraria come il Poggio ^^) con De Vita Ciri

e la traduzione deho stesso da Senofonte , Pio II, Piccolomini ^^), con De

^) IvC opere di Cicerone si riferiscono ai N. 43, 366, 388, 433, 453 e per ordine le Epistole,

X. 48, 130, 364; il De Amicitia N. 197 e 368; Academicis N. 378; Retoricorum X. 106, 316;
Orationes novae n. 324; In Catilinam n. 183; Orationes non compl. n. 123; De re militari

n. 272; Retorica nova n. 448; De Oratore n. 484; Sinoniniorum n. 479.
^) X. 178 e 269. ^) X. 244 e 306. ') X. 254 e 257. ^) N. 508.

*) De vita Atheniensiiim cum armis d. Johannis, n. 507. ") N. 247. ^) De flimnnihts, n. 514.
®) De nuptiis, n. i. i") Descriptio imperii romani, n. 307. ^^)- N. 488.
^-) Super aste astrononilca, n. 24S. ^^) De condictionihus partium orientalium, n. 251.

") N. 384. i^) N. 372. 16) Epistolae, n. 444, 506. i^) Oda, n. 365. 1«) N. 380.
1*) N. 370. .

-") Achilleide, n. 480, 489, e Thebaide, n. 104. -^) N. 356.
--) N. 267, 367. -•') N. 462. -^) Declamationes, n. 126. ''") Aritmetica, n. 369;
De consolationc, n. 435. ^®) N. 312 e 31. ^*) Lvloquorum, n. 494. -®) N. 225.
-") N. 463. '^^) N. 218, 219, 22^. ^i) N. 159, 207, 242, 96, 228. ^-) N. 487 e 134.
=") N. 216. 34) j,j ^55 35) X. 434. ^6) N. 469. ='") N. 74, 20S, 470, 261, 355.
='«) N. 308, 490. -9) X. 337. '0) N. 259.
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oiiu gotlwrum, ornata delle armi del Marcaiiova; Mario Filelfo^) //? laiidcm

Gliccphilc bononiensis ; Benedetto Morandi-), bolognese, Inveciiva Laurcniii

Valle; Tinioteo, veronese ^), Ad Principcs Italiac; il Guarino *), De assenta-

ioribus ct amici difjerentia; ma notevoli tra tutte sono le opere di Flavio

Biondo, forlivese.

II primo di essi e indicato col semplice nonie di «Liber l^londi forliviensis

in papiro cum armis d. Johannis» ^), il secondo col titolo: Vite Plutarci,

contenuto in novantun quinternioni scritti su membrana ^) : seguono poi la

Deche ') e finalmente De Roma instcmrcda *). Credo che si possa riconoscere

nel Liber ^) 1' opera maggiore del Biondo: «Italia illustrata per regiones seu

provincias octodecim libri, libri XIV», clie il \'alentinel]i minutamente descrive

fra quelle esistenti nella libreria Marciana di ^^enezia e copiate di mano di

Jo. Ant. Zup. P. nel 1462. Possiamo ora riconoscere quel tale Giovanni

Antonio Zupone, padovano, che in quel tenipo abitava in Bologna presso

il Marcanova e gli serviva come amanuense per copiare e forse anche miniare

i codici che andava raccogliendo con tanta cura e dispendio.

Non della stessa niano sembra il secondo fra quelli che 1' inventario

attribuisce al Biondo, se in quello si deve riconoscere le Mite Plutarci, quali

sono contenute nel codice descritto dal Valentinelli sotto il titolo^"): Ptutarchi,

Vitae quorumdam virorum illustrium saec. XV ab interpretibus uariis lcdine

redditae . che reca in fine: Opus absohitum ad petifionem Johannis JMcucha-

novae arl. et med. doct. MCCCCLXVI. La prima parte delle Deche del

Biondo^i) e contenuta in uno dei codici descritto del ValentineUi, ma sembra

che la seconda parte sia perduta o giaccia altrove.

Iv' ultimo dei codici del Biondo col titolo: Romae Iriumphcmtis, libri X.

copiata da mano ignota per ordine del Marcanova a Bologna nel 1466, e

pure tra quelle illustrate e descritte dal valente bibliografo della Marciana^^j^

Un altro dei codici del Marcanova, segnalati dal Dorez come esistenti ad

Holkham, portano la sottoscrizione attestante che furono copiati «per nie

Jo. Ant. Z. P.» certamente a Bologna tra il 1460 e il 1466. Contiene il

prinio: Ditti Cretese, Appiano, Leonardo aretino De bello punico, e 1' altro

Marciano Capella^^), quest' ultimo «cum armis d. Johannis». I codici copiati dal

Zupone, padovano e da lui sottoscritti sommano a tre; ma senza dubbio

non sono i soli, ne egli fu 1' unico amanuense di cui si serviva il Marcanova,

perche risulta da un documento che il 14 febbraio 1467, pochi mesi prima

che venisse a morte diede commissione a Francesco da Fano, abitante in

Bologna, in cappella di S. Mamolo, di compiere per lui la copia dell' Orto-

graphia Tortellii di cui aveva gia copiate gran parte, circa due terzi, di

terminarla tutta quanta in ragione di soldi quindici per quinterno e nello

spazio di due mesi ^*).

1) N. 431, •-) N. 373. 3) N. 375. ^) N. 493- ') Confr. Appendioe al n. 30.

«) Confr. Appendice al n. 103. ") Confr. Appendice al n. 304, 305.

«) Confr. Appendice al n. 498. ") Valentinelli, op. cit. VI, pag. 104.

10) Valentinelli, op. cit. VI, pag. 43. ^M Valentinelli, op. cit. VI, pag. 103.

12) Valentinelli, op. cit. VI, pag. 36. »'') Dorez, op. cit. p. 122.

») Archivio Notarile di Bologna, Rogiti di Alberto Argelata, Filza 10 n. 313, 14 feb-

braio 1467.
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Giustameiite il Dorez osservando ^) che la parte piii importante e preziosa

(lella libreria del Marcano^'a, che riguarda la storia e 1' epigrafia, fu raccolta

dopo il 1452, attribuisce grande valore all' infhienza che ebbe su di lui la

dimora in un centro di studi storici ed archeologici come Bologna, la quale

anche allora teneva incontestabile il primato nel campo delle arti e della

filosofia, come in quello della giurisprudenza,

Indubbiamente la Hbreria del Marcanova, che almeno per quahta e anche

per quantita di autori e di codici era ben nota a tutti i bibhografi e cultori

deir umanesimo, ora ci viene rappresentata in tutto il suo valore dall' inven-

tario che pubblichiamo integralmente.

Ma il Marcanova merita di essere ricordato con onore, oltre che come

bibhofilo e filosofo di meriti distinti, anche come epigrafista insigne.

Apostolo Zeno offre una accurata e minuta descrizione ^) deh' ampia

raccolta d' iscrizioni raccolte in un prezioso volunie intitolato De cmtiquitatibus

che si conservava neha Hbreria dei Canonici Regolari di Padova al tempo del

Pignoria ed era dedicato a Malatesta Novello di Cesena e, dopo esser passato

in prestito a Gian Vincenzo Pinelh, ando smarrito avanti 1' anno 1639 perche

non e ricordato del Tomasini nel suo catalogo pubbHcato a Parigi nel 1687.

Non entrero nella questione che riguarda i codici Marcanoviani di epi-

grafia, ma osservo che nell' inventario della hbreria ne figurano due ben distinti

e diversi, il primo dei quah e detto «Liber antiquitatum Itahcarum designatus

pictus et auratus cum signacuHs auratis in membranis»^) e 1' altro «Liber

antiquitatum Johannis Marcanovae in membranis»^).

Ora lo Zeno conobbe e descrive soltanto il primo «tutto in cartopecora

con belhssime miniature e con eccellenti disegni, i quah rappresentano le

Antichita di Roma e di altre citta, massimamente d' Itaha. Gh stessi caratteri

dehe Iscrizioni, tutti capitaH e Romani e Greci, sono distinti, qual d' oro,

qual di rosso, qual d' altri colori. Precede un indice alfabetico de' hioghi,

donde si sono tratti gh Epitafi contenuti nel hbro, che e di pagg. 226, aha

pag. 5 e 6 vengono quattro iscrizioni funebri, composte dal Marcanova, 1' una

di Fihppo Maria \^isconti, Duca di Milano, la seconda da porsi a pie della

statua di Erasmo da Narni detto Gattemelata, celebre generale dei Veneziani,

la terza di Cristina da Sassoferrato uccisa barbaramente da Nicolo, suo

marito, e 1' ultima che e in sei versi per frate Paolo veneziano, di vS. Ago-

stino di filosofia e teologia professore» ^).

Riporta poi la dedica e la prefazione ^) testuahiiente e afferma che il

Marcanova «fu uno dei primi a raccoghere si fatti monumenti e forse nol

precedette, se non di pochi anni Ciriaco anconitano, dando stimolo a Fehce

Fehciano e ad altri di seguitarlo». I^o stesso Apostolo Zeno sembra accennare

al secondo quando afferma che il Marcanova « tratto inoltre, come egh stesso

afferma, delle dignita, del trionfo e delle cose mihtari de Romani. Di questi

.^critti del Marcanova non si lia altronde traccia, fuorche da un piccolo

avvertimento a chi legge posto a carte 4 del predetto codice ove cosi lascio

scritto: Cuni in hoc codivc sacpc fial nicnlio dc polcstatc imperatoria, cl tril)u-

i

') Op. cit. ivi.

') Confr. Appendicc al n. 41.

^*) Loc. cit. p. 142.

-) Confr. Disscrtazioni Vossiane, I, 142.

••) Loc. cit. n. 310.

*) Loc. cit. p. 143 e segg.
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nitia el sic dc reliquis qime ad intelliqeudum difficilia satis esse videntur.
idcirco recurrc ad tibrum uoslrum qucm dc diqnitnfihus liomanorum, triumplus
et rcbus bcllicis composuinuis in quo plenc satis haec traclantur».

Risulta ora \n inodo iiidiscutibile che il lihro non solo esisteva, ina era
stato composto dallo stesso Marcanova e alla sua morte si trovava fra quelh
che furono portati a Padova e che dall' autore era stato' congiunto al codice
delle Iscrizioni come necessario corredo e complemento di questo, da cui
fu disgiunto solo al tempo dell' accennata dispersione ; e forse si trovera in

qualche bibhoteca itahana o straniera.

Assai dubbia e invece 1' esistenza di un « Repertorium orationum diversorum
Jo. Marcanovae anno 1436 in fol.» citata dal Tomasini e riportato dallo
Zeno.

Ora chiuderemo 1' ihustrazione di questa hbreria, che senza dubbio e una
delle piii ricche e importanti del secolo XV, affrontando una questione che
Apostolo Zeno e con lui quasi tutti quelh che scrissero intorno a Giovanni
Marcanova credettero risolta, ossia se egh sia oriundo di Padova o di Venezia.

E' certo che non piccolo valore riveste il fatto indiscutibile che egh vohe
donare al monastero di S. Giovanni di Verdara tutto il suo patrimonio, che
egh riguardo in modo particolare lo studio di Padova e gh studenti e dottori

padovani, che studio giovanetto in Padova, vi ottenne la laurea dottorale e.

aggregato al CoUegio Medico, vi professo per non breve tempo, finche venne
condotto aha lettura di filosofia naturale allo Studio di Bologna. Abbiani')

potuto constatare con docimienti che ebbe relazioni con cittadini di Padova
e di Venezia, e che a Bologna teneva presso di se persone di quelle citta,

ma non deve sfuggive ad alcuno che la maggior prova ci viene dagh stessi

documenti conosciuti dello Zeno e dagh altri, nei quah, se qualche volta

e indicato col nome generico di Venetus o di raro de Venetiis, cio deriva dal

fatto che piii spesso con questa designazione non si voUe specificare il luogn

di nascita e provenienza, ma la citta principale dello stato a cui apparteneva,
e di cui Padova era parte integrante.

Noto ancora che ben scarsi sono gh accenni che il Marcanova nel suo
testamento ci offre della sua presunta patria, se fosse stata proprio di Venezia,

mentre assai frequentemente parla di Padova e dell' arca del Santo, tanto

venerata e cara ai Padovani, Ma argomento decisivo per crederlo veramente
nativo di Padova, non di Venezia ci e dato dalla notizia che nella chiesa

di S. Agostino, anche un secolo dopo la sua morte, si leggeva un' iscrizione V)
'<^

lui dedicata, e che nella cappeUa di vS. Caterina da vSiena esisteva la sepultura

di Lodovico Marcanova e di Marietta, sua fighuola, postavi nel 1471; e, se noi

ricordiamo che nel suo testamento il filosofo padovano ricorda cugino Aloise.

dobbiamo riconoscere che la famigha doveva essere oriunda di questa citta.

La quale, se non pote accoghere il corpo .suo, spento a Bologna e sepolto

senza alcun segno per sua espressa volonta, almeno ebbe e giustamente

conservo 1' onore di raccoghere e conservare agh studi e aUa cultura itahana

il piu bello e degno monumento che il Marcanova avesse potuto costruire

alla memoria deUe sue elette virtu e della sua nobile esistenza.

^) Confr. Schr.\di;r, L-, Monitm. Italiae, Helmaestad. 1592.
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Appendice.

I. Inventario della libreria di Giovanni Marcanova.

Millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo Indictione quintadecima

die secundo mensis augusti tempore pontificatus Sanctissimi in christo patris

et Doniini nostri Domini Pauli divina providentia Pape Secundi.

Hec est quedam descriptio et seu Inventarium bonorum mobilium here-

ditariorum et hereditatis quondam famosissimi artium et medicine doctoris

domini magistri Johannis Marclianove existentium et repertorum in domo
ultime habitationis prefati magistri Johannis posita Bononie in capella vS.

MichaeHs de foro Medii que dicitur domus illorum de Ramponibus facta et

factum in presentia testium et mei notarii iiifrascriptorum ad petitionem et

instantiam ac in presentia Reverendi patris et reUgiosi viri domini Gasparis

de Bononia prioris monasterii et conventus »Sancti Johannis in Monte de

Bononia ordinis canonicorum Regularium Sancti Augustini et Venerabilis

viri domini Petri quondam Jacobi de Civitate Tranensis de Regno NeapoU
Rectore seu capellano Ecclesie sancti MichaeHs de foro medii Bononie, Nec
non Egregii et circumspecti \-iri ser Alberti de Argelata civis et notarius

Bononiensis, omnium commissariorum et exequutorum testamenti ultime volun-

tatis in scriptis conditi et seu condite per dictum quondam magistrum
Johannem quorum bonorum descriptio sequitur modo et ordine infrascriptis

videlicet.

In primis in studio Hbrorum dicti magistri Johannis.

Liber Marciani Capelle de nuptiis in cartis membranis de-

scriptus cum armis domini Johanis Marchanove.
lyiber phisicorum cum comento Averois in membranis cum

armis domini Johannis.

lyiber Methaphisice Aristotelis cum multis aliis libris in eodem
volumine, in membranis.

Textus problematum, in membranis.
5 Eiber questionum Johannis Janduni, in membranis cum armis

domini Johannis

I/iber magistri Pauh de \enetiis super libro posteriorum, in

membranis
lyiber prime partis expositionum sup Hbro phisicorum, in papiro

Compendium magistri GiHberti de AngHa in medicinis, in mem-
branis

I/iber phisicorum, in pergameno
10 I,iber Methaurorum aristoteHs, in meml)ranis

Tractatus de sano et egro in papiro.

I/iber conciHatoris Htium, in pergameno
lyiber de motu locaH, in meml)ranis

lyiber Alberti super Hbro Methourorum, in membranis
15 Textus logice in membranis.

Egidius super libro ])hisicoruni, in pergameno.

I
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lyiber quidam incipiens Congregacii in divisionibus ctc. in nicni-

l)ranis.

Liber Aristotelis phisicoruni in nicnibranis.

lyiber in medicinis de omnibus egritudinibus in nicnibranis

20 Lectura quedani incipiens silicet et deo igitur in papiro

Scriptum Burlei super octavo phisicorum in papiro.

Iviber reportationum super Hbro pronosticorum magistri Mundini
in membranis

Scriptum Burlei super Hbro phisicorum in paj^iro.

Liber in medicinis incipiens quanta \-entilata etc. in membrani^.
-'5 I,iber Diogenis Laertii in papiro.

I^iber Antidotarii in papiro.

Iviber Burlei super libro phisicorum in papiro.

I^iber Johannis de Janduno super primo de anima in papiro.

Iviber tractatus de ielcis in papiro.

30 I^iber blondi forliviensis in papiro cum armis domini Johannis

Marchanove
Iviber Sancti Thome de aquino de ente et essentia in papiro.

Liber pratice in medicina in papiro

Liber in medicinis non completus iu papiro incipiens intus dei

timor.

lyiber questionum magistri Jacobi de Forlivio super libro tegni

in papiro.

35 lyiber questionum super libro de anima aristotelis in membranis.

Liber Gorgii trabesuntii in membranis.

vSinonoma Simonis Januensis in pergameno.

Liber Summe dulmentonis in membranis.

CCLXXII Liber amphorismorum hipocratis in membranis signatus in margine

CCCLXXVIII Liber Galeatii de Sancta Sophia in papiro

ii lyiber antiquitatum Italicarum designatur pictus et auratus cum
signaculis auratis in membranis in quadani sacheta tele viridis

lyiber Burlei super libro phisicorum in papirro

Liber officiorum Ciceronis in membranis
Liber aggregationum .serapionis in membranis

45 Liber terentii in membranis cuni arniis doniini Johannis

lyiber burlei super Hbro periarminias aristotelis in papiro

CCLXV lyiber Ciregie magistri Brutii in mcmbranis

Liber Epistularum Ciceronis in membranis ut dicitur Jacoln de

Luparis

Tractatus de onmibus egritudinibus in papirro

oo Liber apulei de nota hispirationis in membranis in parvo voluminc.

Tractatus de Spera Johanis de Sacroboscho in papirro

CLXI Tractatus magistri Francisci Claudi florentini

Liber antidotarii in membranis
Liber abbreviationum totius logice in papiro

CCX^'III 5j Liber secunde partis averois in libro phisicorum in papirro

lyiber secunde partis phisicoruni in pajnrro
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65

Liber de dispositioiiibus spiritualium in pergamena

lyiher Nicoli super primo

Li1)er in papirro Incipiens Aristoteles determinaturus

Liber burlei super libro phisicorum in papirro

Liber leronimiane Johannis andree in papirro

Lectura magna Incipiens omnis veritas, est in papirro

vScriptum Egidii de generatione et corruptione in pergameno

lyiber Recolectarum Gaiettani in papirro

Liber Recolectarum Marsilii de Sancta Sophia super prima parte

Amphorismorum in papirro

Ivcctura magna incipiens Aristoteles determinaturus, est in papirro.

Liber in papirro et membranis Incipiens est enim sapientia rerum

Tractatus de SolubiHbus in papirro.

lyiber tacuini in medicina in pergameno.

Liber questionum ugonisde senisinpapirro cum armis d. Johannis

Liber Gaietani super hbro de anima in papirro.

Iviber Johannis damasceni in membranis
I/iber questionum magistri ApoUinaris super Hbro de anima

Aristotehs in papirro.

Iviber Epistolarum francisci petrarce in membranis
5 lyiber expositionis tertie partis de anima Johannis de landuno

in papirro.

Iviber in medicina de cunctis passionibus humani corporis in

membranis.

lyiber comentarii Gasparini pergamensis super epistohs Senece

in papirro.

Liber pratice Azarini abbuchaxis in papirro.

Textus phisicorum in membranis.

Liber questionum britonis super hbro phisicorum

81 Liber Avicenne in membranis.

Liber incipiens aristoteles determinaturus, est in papirro.

Liber Averois super hbro phisicorum in papirro

Liber incipiens Aristoteles determinaturus est in papirro ut

dicitur magistri Andree de criscinbenis.

so Liber dini super hbro de differentiis febrium \v membranis.

Liber aristoteles in membranis de animahbus

Liber Josephi de captivitate iudaica in membranis.

Comentum super hbro Boetii de consolatione in membranis.

Liber Gaheni de elementis in membranis.

Liber viatici in membranis
si Liber Gaietani super hbro phisicorum in papirro.

Liber questionum Alberti de Saxonia in membranis.

Comentum averois super auditu naturah in membranis

Liber consequentiarum vSirodi in papirro

Summa magistri Regerii in pergameno
90 Liber orthographie tortehi in papirro.

LXXXX\'IIII Liber prospective thome bernardini in menibranis.

CCLXXXII

XXVIII
XV
XLI
LXI

CCCXLVIII
CCCXX\'I
XL
CCCLXV

LXXXXV

CLXII

LXXXXVIIII

CCLXXVIII
XXXIIII
CCXXX\^III

CCCLXVIII
CCXVII

XXV
XLIII

LXXXXVIII
CCCXL^'11
CCCXL\^I

LII

LXXXXIIII

CCCXLIII
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CCCCCLXLVTI
XLIIII
C JOO

CCCXXXV
LXXXVIIII

IvXV

VI
CCI.XXIII
III

110

X

CIvVIIII

CCXXXVIIII
CXXXII
cccv

CXIvVIIII iso

CXXI
CXIII

CXVIII
CCCXV 120

CXVII
CCCLVIII
CCCI.XXVIIII
XI.V

CCCXXXVI

LXXXXIIII
CXI.

CCCIvXXII
IvXXVI
ccv

Liber latantii divinaruiii institutionuni in membranis.

Iviber cantice Avicenne ui membranis.

Iviber Incipiens facit quod dictum est, in papirro

Iviber pantegni in membranis.

Iviber exiiositionum metliaphisice sancti thome in membranis
Iviber blondi de vita plutarci in totum quinterniones LXXXXI

in membranis
Iviber statii thebaidos in membranis.

Iviber chiromantie in pergameno
Iviber rethoricorum Ciceronis in membranis.

Iviber Alberti super Hbre de anima in papirro.

IvCctura Marsihi super phen Iv' in papirro.

Lectura quedani incipiens dei gratias agamus, in papirro

Liber primus Avicenne in meml^ranis.

Liber prime Johannis fihi vSerapionis in membranis
Textus philosophie Aristotehs in pergameno.

Liber Incipiens quominus ignorantie in membranis
Liber Recolectarum Gaietani in papirro

Textus logice in membranis.

Scriptum super Hbro phisicorum.

Liber viginti tribus differentiarum dei in membranis.

Liber tadei super Johannutio in membranis
ununi puerpare (sic) pulcherrimum et labriatum cum amo?

in fornia hbri.

Liber regularum et questionum magistri Blaxii de parma et

in membranis.

Scriptum super Alchabitio in papirro.

Scriptum super hbro methaurorum in membranis

Liber orationum Ciceronis in papirro non completus.

Liber in gramaticahbus in papirro.

Liber passionarii medicine in papirro.

Scriptum super declamationes Senece in papirro.

Liber florum albumassar in membranis.

Textus methaphisice in membranis.

Liber Boetii de consolatione in membranis

Liber Epistolarum Ciceronis in membranis

Liber Di.sputationum Merchatoris Januensis in membranis

Liber burlei in papirro.

Liber colhget averois in membranis.

Liber prisciani minoris in membranis.

Liber questionum magistri PauH de venetiis in papirro.

Liber medicine incipiens circa Instans, est in membranis.

Tractatus Jacobitii in medicina in papirro.

Liber theorice planetarum est in pergameno.

Opusculum Johannis marchanove cuni carmis (sic) d. Johannis

Liber diascordis in membranis
NotabiHa Johannis de Suncino in membranis.

14
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CCLXXVIITI
CXXXVI
CLXXV
CCCXXX 145

CXI.VIII

CX\^
CCXL
ccx
XXX 150

CCXXVIIII
LXXIIII
CCCLXXXV
CCCLXXX^^
CVI 155

CXVI

ccxv
CCCXL
CLXX
cv
CLVI
LXXXX

165

CXXV
CXI
LXXVIIII
CCLXXXIII
LXVI no

CII

CXXII

CIII

CCCXVII 17 5

CVIII
LXXXVI
CCLXXXXVII
LXXXI

ISO

LXX\'
LVII
CLXIII

CCLIII

LXXXIII

Lectura Marsilii de Sancta vSophia in papirro.

Liber metliaurorum aristotelis in membranis.

Liber logice alberti de Saxonia in membranis.

Liber philaretti de pulsibus in membranis.

Liber henrici de Gaudano super universalibus in membranis.
I^iber de celo et mundo in membranis.
Tractatus de scensu composito at diviso in papirro.

Summa naturalium magistri Pauli de Venetiis ui papirro.

Recolecte magistri Marsilii de vSancta Sophia in papirro.

Liber Incipiens circa librum phisicorum in membranis.
Liber ciceronis de offitiis in papirro.

Tractatus in libro posteriorum in papirro.

Libellus de medicina in pergameno.

Summa logice Johannis Budacii in papirro.

Liber Incipiens in annotationes spiritus (sic) est in papirro

Liber Incipiens Illustris excellentie in membranis
Textus anime cum comento averois in membranis.
Liber orthographie in papirro.

Regiminum sanitatis con.stantini in membranis.
vScriptum super petnim hispanum in membranis.
Gilibertus de Saxonia super libro posteriorum in papirro.

Liber Isagogarum porphirii in membranis.
Tabula sophismatum in papirro

Liber pandulphi super primo sententiarum in membranis.
Liber Incipiens circa methaurorum est in papirro.

Tabula questionum parvorum naturalium in papirro.

Sophismata magistri Pauli de venetiis in papirro.

Comenta super Epidimiis in membranis.
Liber Alfragani in membranis.
Comentum Averois in libro de anima.
Liber Isagogarum Johanitti in pergameno
Dialectica petri hispani in membranis.
vSumma magistri pauli de venetiis in papirro.

Logica magistri pauli de venetiis in papirro.

Scriptum super quadripartitum tholomei in papirro.

Liber duodecim tractatuum Avicenne in pergameno.
Invectiva Salustii in Ciceronem in membranis.
Tractatus de Instanti in papirro

Liber phisicorum in membranis.
Summula proportionum magistri prosdocinii in papirro

Liber de locis stellarum fixarum in papirro.

Invectiva Ciceronis in Catilinam in papirro

Lectura magistri francisci de Matonis super primo sententiarum

in papirro.

Liber de consideratione quinte essentie in pergameno.
Macer de virtutibus herbarum in membranis.
Compendiuni moralium in papirro Jcrcmie paranitii.
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CCXXXVIII Liber aniphorismoruni liypocratis in pergameno.

CCLXX I/iber digressionum in materia de anima in papirro

190 Galienus de chrisi in pergamcno.

Liber questionum Johannis de Janduno in papirro super libris

de anima.

CCCXIIII Liber Isagogarum Johannitii in membranis.

CXII lyiber questionum Alberti in hbro phisicorum in papirro

194 Liber in medicina Incipiens numerus? tres sint in papirro.

CCXXVIII Scriptum linconiensis super libro phisicorum in pergameno.

CCLXXI lyiber Geromantie in membranis.

Liber Ciceronis de amicitia in papirro.

CXXXV Liber in medicina incipiens antea Alexandrina in membranis.

CXXXXIII Liber questionum sexti hbri phisicorum in papirro

200 Liber questionum super hbris de generatione et corruptione in

papirro.

CCII Libellus in logica Incipiens secundus passus est.

Liber economicorum aristotehs in membranis.

CCXXIIII Liber Amphorismorum hipocratis in membranis
Versus Egidii de causis egritudinum in membranis

CCXLIIII Liber de vita et moribus philosophorum in papirro

206 Notabiha magistri Johannis de Simenio in membraiiis

Orthograf)hia in pergameno.

CCLVI Liber bucoHcorum petrarce in pergameno
Liber de elHgenda et sistenda fuga temporis in papirro.

LXXXII Liber alani de plantu nature in papirro

211 Liber averois de substantia orbis in membranis.

CLX Liber questionum super libro phisicorum blaxii de parma in

papirro.

LIIII Liber questionum magistri Alberti super hbro phisicorum in

papirro.

LXX Scriptum Jacobi de placentia in papirro.

CLXXIII Liber questionum super Hbris phisicorum in papirro.

CXLII Liber poetrie Gualfredi in pergameno.

217 Liber sophismatum magistri Alberti de Saxonia in papirro

Duo donati

unus Salterius parvus

Libratius quidam Incipiens sepe-generatur dolorem capitis in

papirro.

CXI Libratius quidam Incipiens primo que itur

223 Liber donatus

Prohemium Eccatumphile in papirro

Regule in gramaticahbus in papirro

Liber humeharum in membranis.

CCIIII Regule impersonahum
228 Liber othographie (sic) tortehi ui papirro non compagnatus in

fornia magna.

Liber phen tertie partis in pergameno.
14*
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CCXXVI

CCCIII
235

CCCLXX
CCCXXIIII
CLXVIII
CVII
CCLIIII
VII

CCXIII
CCCI.I

CCCVII

IvXXXXVI

VIIII

CCCXXVIII

CCI.XVIIII

ccxx

260

LXXXVIIII

CCCXII
CCXXX 26.5

Liber m logica incipieiis maxima et in credibili est iii papirro

Ars notaria in papirro

Liber questionum thome anglici in papirro.

Liber Amphorismorum Ipocratis in papirro

Duo passionarii in forma magna in membranis hterarum anti-

quarum quorum anus Incipit Isaias in Jerusalem et alter

passio sancti Andree.

In uno vahxono rubeo.

Comentum Alberti super ericha cuni armis domini Johannis.

Liber Diodori Sicuh in papirro.

Scriptum super hbrum elementorum in membranis.

Lectura Eustachii in hbris erichorum in membranis.

Liber tacuini de sanitate in membranis.

Lectura Incipiens tanta htterarum scientia cuni armis domini

Johannis.

Orthographia Gasparini in papirro.

Sinonimia in membranis.

Breviarium hvii (sic) in papirro

Lectura magistri Johannis bordani super hbris ethicorum in

papirro.

Scriptum burlei super septimo et octavo phisicorum in membranis
Nonius Marcehus in membranis et papirro

Liber Michaellis vScotti super arte astronomie in pergameno
Opus Mercurii trimegisti in papirro

Lectura magistri baptiste de fabiano in papirro cum armis d.

Johannis

Liber pauh veneti de condictionibus partium orientahum in

papirro.

Liber Gihberti Anghensis omnium niotuum in membranis
Scriptum Egidii de generatione et corruptione.

Liber Suetonii in vulgari sermone in papirro

Liber quidam Incipiens Introdutiones appehantur ui papirro

Liber reprobationum lobe in membranis.

Liber Suetonii de duodecim Cesaribus in membranis.

Liber de maximo est in papirro.

Tractatus pape pii de ortu ghotorum in papirro cum arma d.

Johannis.

Dubia pauh pergulensis in papirro.

Liber Aphrice francisci petrarce in membranis et papirro

Liber Johannis de proportionibus secundum blaxium de parma
in papirro.

Scriptum super hbro de celo et niundo

In aho vahxono rubeo.

Tractatus super phisica Incipiens intuitio nostra in membranis.

Liber questionum super methaphisica in methaphisica in mem-
branis.
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XIvVI
cxxxv
h
CXXVI
ClyXXI 270

cccx
CCXI.VIIII
LXIIII
XI 274

CI.XXXIIII
LXXXXI
XXII
CCI.XVII
CXVIIII 279

CCLXXXXVIII
CCCIvXIII
CI.XVII

CXI.V 2S3

CLXXIIII
CIvXXVII
CI.XXII
CXI.VI 2S7

CCXXVII
CCI.VII

CCIvXVIII
XXXII

u
LXVIII

LV
CIIII

XXIIII
CL
CCIvXXIIII
CCI.VII

CXLVII

291

295

Liber Avicenne super libris naturalium aristotelis in membranis.
Iviber persei in pergameno.

Liber incipiens formam priniam in papirro.

lyiber salustii de bello cathelinario in . . .

L/iber alberti super primo de celo et nmndo.
Scriptum in papirro de Ingotico (sic)

Iviber ciceronis de re militari.

Liber Janditii super libro de substantia orbis in membranis.
Liber questionum Marsilii in libro phisicorum in papirro.

Liber bisesii in membranis.

Liber questionum magistri facini super libro phisicorum.

Liber phisicorum sive auditus phisici in membranis.
Liber simplicii super predicamentis in membranis.
Liber questionum super dialectica et methaphisica in membrauis.
Liber Galieni de febribus in membranis.

Libellus incipiens postquam Severinus est in membranis.
Liber de forma spetuli .-* in papirro.

Liber incipiens cum sit necessarium in papirro.

Liber quolibet arnei in membranis.
Averois super libro priorum in membranis.
Opuscola magistri thisberti de Anglia in membranis.

Summa in philosophia in pergameno.

Liber questionum de anima in papirro

Liber incipiens quando rubedo post positis in papirro.

Liber incipiens deus ex sua ineffabili est in . . .

Liber posteriorum in pergameno.

Liber vocabuliste uicipiens augustus est in papirro.

Liber questionum de substantia orbis in papirro.

Tractatus de formalitatibus maternis in papirro.

Logica domini Alberti Magni in papirro.

Tractabus de anima in membrani?^,

Liber Averois super libro porphirii in papirro.

Liber Incipiens cum scire et intelligere est in membranis.

Liber calculationum in papirro.

Liber pronosticorum Bernardi de ghordonio in papirro.

Scriptum Adam super libro de causis.

Summa de significatione individuorum superiorum in pergameno.

Liber in quo sunt multi et diversi tractatus Ciconiensis in philo-

sophia in membranis.

In quodani furcerio rubeo.

Liber blondi forliviensis ab undecimo libro usque ad \igesimum

inclusive in membranis.

Prima deca blondi forliviensis in membranis.

Liber in quo continetur breviarium livi in membranis

Descriptio appiani sophiste imperii romani in pergameno,

Scriptum super libro ethicorum et boccatius de mulieribus illu-

stribus in pergameno.
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CCXX I/iber epistolariim sancti Jeronimi in membranis.

CCLXXXX lyiber antiquitatmn Johannis marclianove in membratiis

311 lyiber incipi^ns universis et cum armis magistri Johannis in mem-
branis.

CCCI^XXIII lyiber augustini de doctrina christiaua in membranis.

CCIyXXXVII Liber in philosophia Incipiens quominus secundum doctrinam

Aristotehs in papirro.

CCXIIII Tractatus Alberti magni in philosophia in membranis.

XXVIII Comentum Averois super hbro posteriorum in membranis.
31G lyiber rethoricorum Ciceronis in membraiiis.

LVIIII Scriptum magistri Gerardi de Monte carbono super hbro Ethi-

corum in membranis.

CLVIII I^iber proportionum thome bernardini in papirro.

Iviber incipiens sedechias (sic) primus in membranis.
320 Tabula problematum aristotehs in papirro.

CCLXXXXII vScriptum super prinio sententiarum in papirro cuni armis d.

Johannis.

LXXXV Liber questionum Marsihi de Sancta vSophia de generatione et

coruptione in membranis.

Tractatus Jacobi de forhvio de intentione et remissione in papirro.

CCCXVIII Orationes nove tuhi in papirro.

LXXIII Liber questionum Rodulphi in pergameno.
326 Logica magistri pauh de veneciis.

CCCLVI Liber salmiste in membranis
Liber thome Senece de niorte hannibahs de Bentivoghis in

pergameno.

Liber Musice in papirro.

In aho furcerio rubeo.

CCLVIII 330 Liber gentihs super tertia Avicenne in membranis.
CCLXIII Liber Gaheni in pergameno.

CXXXVIII Liber de triacha averois in membranis.
CCX Scriptum lerandi de Solo a sole illuminante est in papirro.

CCLXXXIIII Liber in medicina de parte pratice Avenzoar in membranis.
CCLXII 335 Liber Gaheni de hirudinibus in membranis.
CCXLIIII Liber viatici et pratice rogerii est in membranis.

CCC Notabiha de Ingenio sanitatis in membranis.
CCLVIIII Lectura quedam Incipiens guttur Intelhgimus est in papirro.

CCLX Liber colhget Averois in membranis.

CCXLII 340 Liber amphorismorum rabi moises in membranis.
CCXXX\'I Scriptum francisci de pedemontium in membranis.
CCLXVI Liber de calculo est in papirro.

CCXLVII Liber dini de florentia super capitulo de virtutibus iu membranis.

CCLXXVI Liber Marsihi de sancta Sophia super hl>ro tengni in papirro et

membranis.
345 Liber artis veteris aristotehs in membranis.

CLXVI Scriptum Burhn super hbro phisicorum in papirro.
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CCLXXXV

CCXLV

CCQhY

CCCXI
XXVIIII
CCCXXA'
CCL

CXVIII
CCCLXXV

XXI

CCCLVII

Lectura quedain super libro postcrioruni in papiro cum arina

unius arboris.

Lectura Egidii super liljro posterioruni in papirro et magni
voluminis.

350 Liber Galieni de passione uniuscuiusque particule.

In uno furzerio albo piloxo.

Liber JSIarsilii de sancta Sophia super libro pronosticorum in

papirro.

Liber alberti super libro de anima in papirro.

Lectura quedam in papirro Incipiens vita brevis.

Libef eusebii de preparatione evangelii in membranis.

Tractatus de morte Senece in pergameno,

3o5 Liber francisci petrarce in papirro cum armis d. Joliannis.

Liber martialis et fragmenta auxonii in papirro.

Liber Pogii de vita. Cirri in papirro Xenophonti de Vita ciri.

traductus a pogio.

Liber de gradu conceptionis in membranis

Liber quidam in quo est eie (sic) hipocratis et multa alia ui

papirro

360 Liber Egidii super Hbro posteriorum in papirro.

Liber epistolarum phalaridis in papirro.

Liber Gaheni de ingenio sanitatis in membranis.

Liber epistolarum Ciceronis in membranis.

Liber odaruni oratii in membranis.

Liber Ciceronis de offitiis in membranis.

Liber persii in membranis.

Liber Ciceronis de amicitia in membranis.

Liber aritmetice Boetii in membranis.

Liber propertii ui membranis cum armis d. Johannis.

Comentum magistri pauli veneti in libro posteriorum ui papirro

Liber virgihi in membranis.

Invectiva Laurentii valle benedicti morandi in pergameno.

Liber quidam Incipiens Alexander in comentariis suis ui mem-
branis.

Liber domini Thimothei ad Itahe principes in membranis.

376 Liber ApoHnaris super Ubro posteriorum in papirro.

Liber Lactantii de ira dei in papirro.

Liber Ciceronis de Achademicis in membranis.

Appothegmata plutarci in papirro

3S0 Liber catulU et tibuUi in membranis

Liber burlei super predicabiUbus in papirro et magni voUiminis.

LXXXVIIII Tractatus de intentionis ractitudine (sic) in papirro.

CLXXXV Liber Alcidii in pergameno.

XXXV Tabule Alphonsi in papirro.

XLVII Recolecte MarsiUi de Sancta Sophia phen quarte in papirro

SS6 Liber diiu super 4*^ primi in papirro.

CLIIII 36J

LXXXXVII
CLXXXXVIII
CLXXXXVI
CXXVIIII
CLXXXXVIIII
CCCLXXXIII

372

CCLXXXVIII
CLXXVI

CLXXXVIIII
CCLI
CCCLXI
CLXXXV
CCXLVIII
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CXX\'II Liber introductionis in cathegoricorum siloiiismos in papirro.

CXXXIIII L,iber ciceronis de offitiis in membranis

Lectura quedam in papirro Incipiens Reverendo in christo patri.

CLXXXIII Liber scachorum in membranis
391 Liber Gaiettani de anima in papirro.

CXLI Liber questionum Spere antique in membranis.

CCCL\'IIII Liber quidam Romanorum legum in papirro.

XVII
ccxxv

CCCLIII
CCLXIII
CCXXXII

396

400

CCLXI
CCCLXXXVII
CCLXXVIIII

XXXVIII
CCLXXV

40(

CCVIIII
CCXXXIIII

410

CCCII

CCCIIII
VIII

413

CLXXX
CCXXXIII
CCLXXXXVI
CCXLVI
XLII ^20

CCXLI
CCXXXI
CCXXII
CCCL

423

CCVI

In quadam Capsa magna veneta.

Liber petri de abbano et conciliatoris in papirro et membranis

Liber Anothomie magistri Xicolai in membranis

Liber de venenis magistri petri de abbano in papirro.

Liber Avicenne -in pergameno.

Consilia Tadei et pratica mondini in membranis.

Liber quidam Incipiens quominus compendiosa in membranis

Liber lihi medicine in membranis.

Liber pratice Alexandri in membranis.

Liber introductionis in scientia astrorum in membranis.

Liber quidam Incipiens dico quod instrumentum generatiouis in

papirro.

Summa thome dal Garbo in papirro.

Liber GentiHs super prima tertii in papirro

Prima pars sermonis tertii NicoH in papirro.

Liber expositionis viatici in membranis.

Liber diascordis in membranis
Liber expositionis super prima 4'Avicenne in papirro cum armis

d. Johannis

Liber secunde partis sermonis tertii NicoH in papirro cum armis

d. Johannis

Liber quarundam questionum in papirro.

Liber GentiHs de febribus in papirro.

Liber MarsiHi super 4° phen primi in papirro.

Liber questionum de sensu et sensato in papirro

Liber expositionis Amphorismorum ^"'gonis Senensis in papirro

Liber pandetarum in medicinis in papirro.

Liber colHget averois in membranis.

Liber in mecHcinis Inciipiens et proprie efr in membranis.

Liber de vScimpHcibus in membranis.

Liber mesue in membranis.

Liber quidani Incipiens opportet enim etc. In papirro

Liber Sinonomorum mondini ui membranis.

Liber panthengni in membranis.

Liber pratice Kpiscopi Cerviensii in papirro

Liber Amphorismorum rasis in papirro.

I/iber Averois qui dicitur oohiget in membranis.

I
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In quadam alia Capsa niagna veneta

Iviber quidam Incipiens prefatio domini Constantini in membranis
Liber Galieni super Amphorismis Ipocratis in membranis

i29 Liber terentii in membranis cum arma d. Johannis.

CCCXXXII Liber de interioribus in membranis.
CCCI.XXXVI I^iber marii phileplii (sic) in laudem Ghcephile iDononiensis iu

papirro.

III L/iber GaHeni de ingenio sanitatis in membranis
Liber Ciceronis de offitiis in membranis

434 Scriptum super hbris Ethicorum in papirro.

Liber de convenientibus in papirro.

Liber Gaietani super hbro de anima aristotehs in papirro

Liber questionum super hbro posteriorum in papirro.

lyiber questionum Alberti super phisica Aristotehs in papirro

439 Liber incipiens penes quid habentur in membranis.

Liber Egidii super hbro priorum in membranis.

Libellus Incipiens loqui prohibeor etc in papirro,

Liber Gaheni de febribus in membranis
Liber Bthichorum Aristotehs in membranis
Liber Epistolarum ovidii in papirro.

Liber questionum super hbro de aninia aristotehs in papirro

Liber Incipiens aristoteles determinaturus etc in papirro.

Liber Incipiens consequenter queritur de homine
Retorica nova ciceronis in papirro

449 Liber incipiens ut in hbrum de anima Aristotehs in papirro.

Liber Gaietani super Hbrode anima Aristotehs in papirro

Tractatus de intentione et remissione in papirro

Scriptum super hbro priorum in papirro

Liber Ciceronis de offitiis in papirro

454 Regule magistri francisci de Butti pisani in papirro.

Liber Boetii de consolatione etc. in membranis

Liber Amphorismorum Ipocratis in membranis

Liber questionum Alberti de Saxonia in hbro ceh mundi in papirro.

Textus logice aristotehs in pergameno.

Liber methaphisice aristotehs in membranis.

Liber plutarci de educandis hberis in papirro

4G1 Liber expositionis super predicamenta in papirro

Liber Luchani in papirro.

vSumma Gramatice in membranis.

Tractatus expositionum magistri Inguen in papirro

465 Logica petri hispani

Pars quedani hbri cathohcon in membranis

Comentum alh super tengni Gaheni in pergameno

Tractatus in hbro de anima in papirro

Recolectiones super arte veteri magistri Johannis de nmlgho in

papirro.

470 Liber buchohcoruni francisci petrarcc in membranis

CXXXI
XXXVII

LVIII

LXVII
LXXVII
CCCXXXIII

CCCLXXXII
CLXIIII
CCCLXXXI

XVIIII

XXXVII

IIII

CX
CLXXXII

CLXXX
LXXVIII

CXXX
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lyiber questionum in libro posteriorum in papirro.

CLVII lyiber questionum britani de anima in papirro

Erothemata greca in papirro.

CCXVI Regula sancti Jeronimi in papirro

i75 Iviber Incipiens Impatientius in membranis.

CLXXXI Scriptum super ecclesiasticos in membranis.

CIvXXXX Liber Moretti virgilii in membranis.

CXXVIII lyiber Alani de plantu nature in membranis.

CCXXXIII Liber sinonomorum Ciceronis in papirro.

CC Liber statii Achileidos in membranis
4S1 Liber orationum in membranis

In quodam furcerio rubeo piloso

Liber proportionum et conclusionum super libro Etliicorum in

membranis cuni arniis domini Johannis.

Liber Astronomicon Baxinii in membranis
4S3 Liber Ciceronis de oratore in membranis.

Liber Epistolarum Diogenis in membranis.

Liber sophismatum hesbati in membranis.

Liber prisciani de duodecim versibus virgihi in membranis
4SS Liber desiderii de Ravenna in papirro.

Liber Statii Achilleidos in membranis

Liber buchoHcorum Johannis Boccatii in membranis.

Erothemata greca in papirro.

Liber vite Sancti Augustini in membranis.

Libellus Guarini de assentatoris et amici differentia in membranis

LibeUus elloquorum Sancto Bernardi.

Liber burlei super Ethicorum in membranis

Liber diversarum orationum in papirro.

Liber questionum magistri Mefitii in papirro.

Liber Blondi de roma instaurata in papirro.

Tractatus quidam blaxii de parma in papirro

Liber burlei super phisica aristotehs in membranis

Liber questionum Jandutii super Hbro de anima aristotelis in

membranis.

Scripta super philosophiam in membranis
Tractatus de natura angelorum in membranis.

Textus in logica Aristotehs in membranis

Liber historiarum a creatione mondi etc. In papirro cum arma

d. Johannis.

Liber Epistolarum ovidii in membranis

Liber probi emihi de vita Atheniensium in papirro cum arnia

d. Johannis

Summaria valerii per Johannem andree de bononia in membranis

cuni arma d. Johannis.

CLXXVIII Libellus quidam de causis in pergameno
510 Liber pauH vergerii in papirro.

CCCLX
CCCXX
CLXX\'IIII

CLXXXVII

CLXXXXVIIII
CCXXIIII
CLXXXXII

494

XX

LXXX
CCCI
CLII

500

LXXXXII

XXXIII
505

i
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CCCXXII Tabula in libris aristotelis in menbranis.

CCCXXXVIIII Iviber Joliannutii in menbranis.

CLXXXXI lyiber plutarci de liberis educandis in menbranis
5U Iviber vibii Sequestris (sic) de fluminibus in papirro.

CCCXVIIII Liber Angeli de foro vSempronii in papirro.

CCCVI Scriptum super toto textu logica in menbranis
517 lyiber pogii de varietate fortune in papirro.

CCXXI Liber Rtliicorum in menl:)ranis cum arma domini Johannis.

LXXXVIII Liber Egidii super libro phisicorum in menbranis.

CCLXXXXIII Liber Almagesti in menbranis.

521 Liber compoti in menbranis

Segue r inventario delle ricche e abbondanti suppellettiH domestiche.

Nella stalla aveva tre carri di fieno, due mule «pih morelH una pro persona

d. Johannis cum seUis et fornimentis suis usitatis et cum uno aho furnimento

pulcro eris deaurati et cum smaltis pro mulla persone dicti quondam magistri

Johannis Marchanove>).

Actum Bononie in capella S. MichaeHs de foro medii In domo predicta

habitationis ultime dicti quondam magistri Johannis Marchanove, presentibus

ibidem, Donno Cambio de Mediolano, Donno Tobia de Mediolano et Donno
Romano de Bononia omnibus dicti ordinis canonicorum Regularium S. Augu-
stini presentialiter commorantibus in monasterio S. Johannis in monte
Bononie. Testibus omnibus ad predicta omnia adhibitis et speciaHter Rogatis.

II. Atti relativi alF eredita di Giovanni Marcanova.

Millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo Indictione Quintadecima

die quarto mensis Augusti Tempore pontificatus Sanctissimi in christo patris

et domini nostri domini PauH divina providentia pape secundi.

Cum sub die penultimo mensis JuHi proximi preteriti circiter horam

terciam noctis et ultra vel circa existente eximio ac facundissimo artium et

medicine doctore domino Magistro Johanne Marchanova de Venetiis habitatore

in civitate Bononie In capeUa S. MichaeHs de Mercato medii infirmo ea

infirmitate : Qua sequenti die sicut domino placuit sue vite diem ultimum

persolvit et retinuit prefatus Magister Johannes in dicta eius infirmitate

in amplexibus brachiorum per decem seu duodocim dies vel circa continuos

usque in horani sanctam stricte Hcet ahquando et penes se in lecto duos

libros in chartis papirri coopertos chartis edinis sub dihgenti cura et custodia

ne ab ipso dicti Hbri surriperentur et nec aperirentur vel legerentur aut

videretur quid in iUis vel altero eorum descriptum esset. Et cum circa

dictum Magistrum Johannem tunc temporis essent non nuUi sui famiHares:

non nuUique etiam fratres et ReHgiosi ordinis Canonicorum Regularium sancti

Augustini deputati ad curam et regimen persone dicti Magistri Johannis in

dicta eius infirmitate et ahqui cives civitatis Bononie Gratia visitandi ipsum

inter quos fuit et erat Albertus quondam ser Dominici de ArgeUata civis et

notarius Bononie precipuus amicus dicti magistri Johannis dubitantes eundem

magistrum Johannem de proximo moriturum et al) intestato prefatus AU^ertus
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procuravit ut dicti libri subtraherentur a dicto magistrc Jolianne et videretur

an ipse niagister Johannes in altero ex eis aliquam de eius ultima voluntate

et Bonorum dispositione fecisset mentionem et his hbris sic surreptis per

modum claudestinum conipertum fuit eundem magistrum Johannem in uno

ex ilhs hbris propria eius manu suum descripsisse testamentum. Quod ut

dicitur ex post Ratificavit et approbavit in presentia testium et legitime.

Et cuni in dicta scriptura dicti testamenti essent nonnulla legata cancellata

manu dicti magistri Johannis et non nulle nmtationes et interhneature et

defalcationes Idem Albertus ilhco his visis tam ab ipso quam a quamplu-

rimis tunc ibidem existentibus dictum hbruni clausit et dihgenter sigillavit

nec posset absque sigillorum lesione aperiri et ne in eo testamento posset

ahquid cancellari per ahquem et ne etiam posset dici dictas cancellationes

mutationes et defalcationes in eo testamento fuisse factas per ahuni quam
per dictum magistrum Johannem Et dictum hbrum sic sigillatum remisit

penes prefatum magistrum Johannem in lecto.

Et successive sequenti inmediate die obitus dicti magistri Johannis summo
mane et ante eius obitum per duodecim horas vel circa sciens dictus Albertus

Reverendissimum in cliristo patrem et dominum d. Angelum Cardinalem

Reatinum Legatum dignissinmm Apostohce sedis Civitatis Bononie summe
diligere prefatum magistrum Johannem propter singularem eius virtutis

excehentiam dictum hbrum sic sigillatum in qu<:) erat dictum Testamentum
procuravit presentari et consignari prehbatc Reverendissimo d. Legato per

Reverendum patrem magistrum Leonardum commensalem dicti d. Legati ad

hoc ut Idem d. Legatus dictum hbrum sic sigihatum custodiri et conservari

faceret cum dihigentia quousque dictus magister Johannes mortuus esset,

prout dictus ser Albertus nunc ad presentiam prehbati Reverendissimi d.

Legati et in presentia Reverendi patris d. Vicarii curie episcopahs Bononie et

spectabihs viri d. Uhxis comissarii in civitate Bononie pro Illustrissima ducah
dominatione Venetorum et testium ac mei not. infrascriptorum omnium in

frascriptorum et mei not. predicta omnia esse et fuisse dixit et narravit asseveravit

et affirmavit modo et ordine locis et temporibus supradictis et versa vice

prehbatus Reverendissimus d. Legatus dixit et affirmavit dictuni hbrum sic

ut supra sigillatum sibi fuisse exhibituni et presentatum per dictum do-

minum Leonardum eius commensalem.
Et propterea Reverendus pater donus Gaspar de Bononia prior conventus

Ecclesie S. Johannis in Monte de Bononia ordinis canonicorum Regularium
S. Augustini donus Petrus de Regno neapoh presbiter Rector parochiahs

Ecclesie S. Michaehs de mercato medii Bononie et dictus Albertus de Argel-

lata not. habentes notitiam et scientes dictum magistrum Johannem in

dicta et infrascripta eius ultima voluntate et testamento eos deputasse et

constituisse commissarios et exequutores cupientes officio connnissarie quan-

tum eis erit possibile fungi et contenta et ordinata in dicto testamento et

ultinia voluntate fidehter et dihgenter exequi et ut de dicto testamento

proprio ha1)eri possit copia et memoria cui sit fides adhibenda Institerunt

])resentiahter prehbatum Reverendissimum d. Legatum antedictum dictum
hbrum exhiberi et presentari et dictum testamentum legi et pubhcari et de
eo per pubhcum notarium copiam summi (sic) et in forma autentica redigi et
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ad boc maxiine quod ut oinnis suspicio circa cancelUitiones interlineaturas et

defalcationes antedictas in dicto testaniento sit sublata et ut de predictis

omnibus imperpetuum et ad perpetuam rci memoriam veritas habeatur et

clare constet et constare possit omnibus sua interesse pretendentibus dictas

cancellationes interlineaturas et defalcationes fuisse factas per dictum ma-
gistrum Johannem Marchanova Ideirco preHbatus Reverendissimus d. Legatus
auditis omnibus et singuUs ut supra expositis et narratis petitione et instantie

dictorum commissariorum ut pote iuste iurisque consone annuens ad eius

presentiam dictum libruni sic sigillatum deferri iussit. Et illuni coram eius

Reverendissima dominatione nec non coram Reverendo patre et Egrcgio
decretorum doctore d. Alexandro de Longariis de Perusio dignissimo Curie

episcopalis Bononie vicario antedicto ambobus in camera Residentie prehbati

Reverendissimi d. Legati sita in palatio magno Civitatis Bononie .sedentibus

et in presentia etiani SpectabiHs viri domini UHxis quondam Gratiadei de
AHotti de Venetiis oommissarii antedicti habentis nt ipse asseruit sacramentis

a prefato IHustrissima ducaH dominatione predictis intercedere indegande
veritatis curam? ct presentibus etiam tesdbus et me notorio infrascriptis

videri et circumspici fecit dictum Hbrum fuisse vel esse disigiUatum vel

apertum id in Albertus dixit asseveravit et affirmavit dictum Hbrum fuisse

et esse sigiUatum et clausum eo modo et forma quibus et prout ipse Albertus

sigiUaverat. In domo dicti quondam magistri Johannis Marchanove successive

preUbatus Reverendissimus d. Legatus dictum Hbrum manibus propriis aperuit

et facta comparatione Htterarum dicti magistri Johannis cum dicto testa-

mento et Htterarum dicti testamenti ad presentiam ipsorum Reverendis.simi

d. Legati et d. Vicarii antedicti in presentia dictorum testium et mei notarii

infrascriptorum et habita fide per testes fidedignos quod Httera dicti testa-

menti fuit et erat de Httera proprie manus ipsius quondam magistri Johannis

dictum testamentum in eo descriptum ore eius proprio a principio usque ad

finem de verbo ad verbum legit recitavit et pubUcavit dicto domino Vicario

curie episcopaUs antedicto presente et auctorante Mandantes preHbatus

Reverendissimus d. Legatus nec non dictus d. Vicarius Curie episcopaUs

presentibus et instantibus dictis commissariis dicti testamenti rationibus modis

et ex causis ut supra numeratis et deductis copiam sumi ex dicto Hbro

dicto testamenti per me not. infrascriptum et in pubUcam formam predicta

omnia redigi omissis tamen dictis omnibus canceUaturis dicti testamenti ut

supra factis per dictum quondam magistrum Johannem et remissis onuiibus

interUneaturis et postiUis locis suis congruis ut supra per dictum q. magi-

struni Johannem interUneatis et pustiUatis. Cuius quidem testamenti et ultime

voluntatis ommissis canceUatis et remissis interHneatis et pustiUatis ut supra

M Tenor taUs fuit et est et sequitur modo forma et ordine infrascriptis videHcet.

[Describat hic totum testamentum de verbo ad verbum.

Quibus onmibus et singuHs etc. preHbatus Re\'erendissimus d. Legatus et

dominus Vicarius Curie EpiscopaHs antedictus eorum et utriusque

auctoritatem et decretum interpo.suerunt et presta\erunt.

Acta iuerunt predicta etc. in camera predicta Residentie- preHbati d.

Legati sita in dicta Palatio magno comunis Bon. prescntibus ibidem dicto
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Reverendo patre magistro Leonardo de Perusio ordinis predicatorum com-
mensale antedicto dicti Reverendissimi d. Legati, domino Nicolao de Senis

capellano dicti d. Legati et Johanne Bilotth de Alemannia. Camerario dicti d.

Legati Testibus omnibus ad predicta oninia adhibitis vocatis et speciaHter Rogatis.

Nota et rogatio mei Jacobi Andree quondam magistri Cennis de Nordolis

civis et not. Bon. de predictis rogati.

IIL Accettazione delF eredita di Giovanni Marcanova.

Millesimo quadringentesimo sexagesimo septimo, Indictione Quintadecima

die duodecimo mensis augusti. Tempore pontificatus sanctissimi . In christo

patris et domini nostri domini pauH divina providentia Papa secundi.

Venerabiles et religiosi viri doniini donnus Gaspar de Bononia prior

Ecclesie S. Johannis in nionte de Bononia ordinis canonicorum Regularium

S. Augustini de observantia Nec non donus Cambius de Mediolano et donus.

Johannes baptista de Vincentia ambo etiam dicti ordinis omnes sindici et

procuratores in soHdum monasterii prioratus et conventus Sancti Johannis

de Viridario de Padua dicti ordinis. Canonicorum Regularium Sancti

Augustini habentes ad infrascripta et aha solemne et sufficiens mandatum
Rogatum et scriptum per ser franciscum fihum ser Dominici de cheHs not.

et civem paduanum sub die octavo presentis mensis a me notario infrascripto

visuni et lectum in pubHcam et autenticam formam. Scientes et cognoscen-

tes superioribus proximis diebus elapsis clarissimum ac facundissimum

artium et medicine doctorem d. Magistrum Johannem Marchanova mortuum
esse et decessisse suo presente condito testamento eius propria manu scripto

et per ipsum Ratificato et approbato legiptime, ut dicti sindici et procura-

tores dixerunt et asseruerunt et in dicto eius testamento sibi heredes uni-

versales instituisse dictum monasterium conventum et fratres dicte Ecclesie.

S. Johannis de Viridario et propter hoc hereditatem et bona hereditaria et

hereditatis dicte quondam magistri Johannis delata et devoluta fore et esse

dicto monasterio et conventui S. Johannis de Viridario et dubitantes heredi-

tateni predictam potius fore et esse suspectam et damnosam quam lucrosa.

Et volentes ad infrascripta non minus consulte sed caute et cum beneficio

legis et inventarii procedere et ut monasterium et conventus antedicti

quibuscumque beneficiis eisdeni competentibus ut et gaudere possint et

valeant et maxime ne ultra vircs heredita et hereditatis predicte a crcdi-

toribus dicte hereditatis dictum monasterium et conventus urgeantur et

graventur. Et ne confundantur actiones et iura dicto monasterio et con-

ventui antedictis competentes et competentia in bonis et hereditate dicti

quondam magistri Johannis et ut quibuscumque ahis beneficiis dicto mona-
sterio et conventui de iure competentibus et competituris ex confectione

inventarii predicti uti et gaudere possint et valeant effectuaHter. Id circo

supradicti Sindici et procuratores antedicti sindacariis et procuratoriis nomini-

bus antedictis et omni aHo meHori modo etc. Sponte etc. dictam hereditatem

in soHdum adiverunt et in eam se immiserunt cuni beneficio tamen legis ct

inventarii nntedicto etc.



Ein Prachteinband des Kurfursten Ottheinrich von der Pfalz

und sein angeblicher Meister.

Von

RuDOLF SlLLiB (Heidelberg),

Der deutsclie Renaissanceeinband hjilt zwar nicht den \'ergleich niit den
gleichzeitigen in auserlesen feinem Geschniack gezierten italienischen und

franzosischen Banden aus, immerhin begegnen wir auch in deutschen Landen,
auch abgesehen von den Arbeiten des Augsburgers Jakob Krause, gar

manchem wohl zu beachtenden Buchbinderwerk, vor alleni den tiichtigen

Erzeugnissen der Heidelberger Hofbuchbinderei. Mit Recht hat Jean Loubier

in seiner programmatischen Abhandlung iiber die methodische Erforschung

des Bucheinbandes mit Nachdruck auf die Notwendigkeit einer planvollen

Untersuchung gerade auch der Heidelberger Hofbuchbinderei hingewiesen ^).

Hier moge zunachst nur ein interessanter Ottheinrichband der Universitats-

Bibliothek in Heidelberg herausgegriffen und mit zwei ahnHchen in der

Vaticana aufbewahrten Stiicken in bezug auf ihren angebhchen Meister

untersucht werden.

Schon ein fUichtiger Vergleich des Bandes auf der beigegebenen Tafel mit

den typischen Einbanden aus Ottheinrichs Bibhothek — ini ganzen sind allein

in Rom, Heidelberg und Miinchen etwa 300 Bande erhalten — laBt seine Ver-

wandtschaft mit diesen augenfallig erscheinen. Ini ganzen vertreten sie aucli

in ihrer auBeren Erscheinung wiirdig die von dem Kurfiirsten mit unerhortem

Eifer gesammelte pfalzische Bibliothek, und sie erinnern zugleich an die

Kunstbestrebungen des Renaissancefiirsten im allgemeinen, die im Ottheinriclis-

bau des Heidelberger Schlosses in weltbekanntem Denkmal verewigt sind.

Der stattliche Band, dessen Hohe 43 und dessen Breite 30 cni betragt,

enthalt 88 Blatter italienischer Kupferstiche nach Raffael und Michelangelo,

Plane von Rom und romische Architekturen, die Grotesken Enea \^icos und

andere Ornamentstiche aus den Jahren 1548—53. Die Kostbarkeit dieser

Sammlung rechtfertigt vollauf den reichen Einband, den der fiirstliche

Sammler sich dafiir fertigen liei3. Nach alter Weise sind solide Holzbretter

verw^endet, die mit poliertem Kalbleder bezogen sind und durch zwei jetzt

fehlende Messingklausuren zusammengehalten waren; auch die zweifellos vor-

handen gewesenen messingenen Eckbeschlage fehlen heute. Die Dekoration

des Einbandes schlieBt sich zunachst an die bekannten Biinde mit dem
Bildnis des Kurfiirsten auf dem Vorderdeckel — es gibt deren fiinf vei-

1) Der Text zu einem die Einbiinde der Bibliotheca Palatina der Pfalzgrafen am Rhein

behandehiden Tafehverk war von mir schon vor Kriegsau.sbruch abgeschlossen. Durch

die Ungmist der Zeit und andere miBliche \'erhaltnisse konnte dic Monographie Insher niclit

erscheinen.
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schiedcne Versioncn — und deni kurpfalzischen Wappen auf dem Riickdeckel

an. Sein iibriger Dekor ist aber wesentHch reicher als diese gehalten und
vollstandig in Goldpressung ausgefiihrt, wahrend sonst die Ottheinrichsbande
gcrade durch ihre Sparsanikeit in der Verwendung von Gold eine vornehme
Wirkung haben. In der Mitte sitzt das Bildnis in Vollgoldpressung mit den
Initialen 0[tto] H[enricus] P[alatinusj C[omes], von einer Kartusche umrahmt,
die die Jahreszahl 1558 tragt; dariiber der Wahlsprach des Kurfiirsten MIT
DKR ZEIT, daranter die in dieser Fassung nur auf unserem Bande iiber-

heferte Inschrift

OTTHAIXRICH VOX G[ottes^ G[naden]

FAI.CSGRAVE BEY
RHEYX. D[es1 HreiHgen] R[omischen] R[eiches] E[rztrachsess]

\^ND CHVRFVRST
HERCZOG IX
XIDERX. V[nd]

0[ber] BAIRX
ETC:

Die iibrigen im Mittelfeld verwendeten Einzelstempel wie die Eckfieurons

sind ohne weiteres aus der Tafel ersichthch. Die Umrahmung bilden fiinf

Rollenrahmen, die drei inneren Ornamentrollen, die beiden auIBeren mit
figiirhchen Darstellungen : Johannes der Taufer mit dem Sprachband Verbum
caro factum est, das Jesuskind, Putten und am Rande antikisierende Frauen-
kopfe. Der Riickdeckel zeigt in der Mitte das kurpfalzische Wappen von der

gleichen Kartusche umgeben wie vomen das Bildnis, nur ohne Jahreszahl,

dariiber in ovaleni lyorbeerkranz eine Spes und darunter in ebensolchem eine

weibhche Figur mit Sieb und Buchstaben. AuBen die gleichen Rollen wie

vornen, ebenfalls alles in Goldpressung. Die Riickenvergoldung hat je einen

^''ierpaiS zwischen den Biinden. Wie ersichthch ist der Band auf fiinf Doppel-

biinde und unten und oben auf je einen einfachen Bund geheftet. Das Leder hat

stellenweise unter WurmfraiB gelitten, das Riickenleder ist durch Zermiirbung
teilweise zerstort, so daB der Buchblock vor alleni an seinen Enden offen dahegt.

Die etwas gewaltsam mit Ornament iiberladene und dazu noch untei

volhger A^ermeidung des Blinddrackes hergestellte Flachenfiillung wie die

iibrigens ungeniigend betonte Eckbildung erweckt zunachst wohl einen prank-

vohen Eindrack, gereicht aber dem Bande nicht zum Vorteil. An dekorativer

Schonheit iibertreffen die gewohnlichen Bildnisbande Ottheinrichs den unserigen

entschieden, besonders jene, deren durchgesteckte Rahmen in Fomi einer

Raute nach itahenischcm Vorbild gearbeitet sind und Verwandtschaft niit den

in noch verfeinerterem Ge.schmack gehaltenen roten Fuggerbanden Jakol>

Krauses zeigen. Gerade im Hinblick auf unseren, man kann sagen niit etwas

barbarischer Pracht wirkendcn Einband, dessen UbermaB seines Renaissance-

omamentes im Mittclfeld nur durch sein noch nach gotischem Gestaltungs-

prinzip angeordnetes Rahmenwerk zusammengehalten wird, bleibt es sehr

merkwiirdig, wie wenig EinfluB der italienische Einband auf den Dekor der

Biicher eines Fiirsten gehabt hat, dessen lebhafte Beziehungen in kiinstlerischen

Fragen zu den Hofcn von Mantua, Ferrara und Florenz bekannt sind. Das
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kurfurstliche Bildnis ist das gleiche, wie es auch auf anderen Banden des

Jahres 1558 erscheint. Den Meister, von deni der Entwurf dieser Platte

herriihrt, ist niir trotz reichhch vorhegendem Material so wenig wie bei den

itbrigen Pfalzgrafenbildnissen auf Einbanden des 16. Jahrhunderts nachzuweisen

gelungen. Einige der sonst verwendeten Stenipel sind in deni »Buchbinderzeug«

der Heidelberger Hofbuchbinderei vom Jahre 1550 erwahnt ^). So unter ^den

messenen Stocklein« der Ovaldoppelplattenstempel des Riickdeckels, »ein weiblein,

so das alphabet reutet, und hinden darauff die Spes«. AuI3er unserer Platte mit

diesem »weiblein« ist noch eine Variante der gleichen allegorischen Darstellung in

der Buchbinderwerkstatt Ottheinrichs nachzuweisen, die voUig mit dem Buch-

druckersignet des Hannsen Kilian zu Neuburg an der Donau, der oberpfalzischen

Residenz des Pfalzgrafen, iibereinstimmt. Diese weibliche Gestalt ist als Eortuna

aufzufassen, deren Sieb- und Alphabetattribut mit Darstellungen in Losbiichern, in

denen Buchstabenkombinationen eine Rolle spielen, in Verbindung zu bringen ist.

Auch an die Imprese Lodovico Sforzas, zwei Hande mit einem Sieb, darf

erinnert werden. Ebenso ist »die goldtrolle mit weibes angesichtenm« in dem

genannten Inventar verzeichnet, worin diese Goldrollen mit feingeschnittenem

Relief von den »Lederrollen« mit kraftigerem Relief unterschieden werden.

Der auf dem Riicken des Einbandes verwendete, mit Renaissanceornament

gefiillte ^'ierpaB ist ebenso wie die Goldrolle mit den antikisierenden Frauen-

kopfen auch schon auf den selir seltenen Einbanden des Vorgangers Ott-

heinrichs in der Kur, Friedrichs II., nachzuweisen. Alles in alleni genommen

tragt unser Band mit seinem reichen figiirlichen Schmuck ausgesprochen

deutschen Charakter. Obwohl Ottheinrich nachweislich mit einer ganzen Reihe

von Stempelschneidern in Augsburg, Nurnberg, Miinchen und Frankfurt hi

Beziehungen gestanden hat, laBt sich bis jetzt kein einziger Stempel mit

Sicherheit einem bestimmten dieser Kiinstler zuweisen.

Ebensowenig kennen wir den IMeister des ganzen Bandes, trotzdem gerade

aus einem der beiden ahnlichen Einbande in der Vaticana mit dem gleicheu

charakteristischen Merkmal der eine fiir die Werkstatt Ottheinrichs bisher

angenommenen Meisternamen lierausgelesen worden ist. Richard Steche hat

mit Bezug auf Bl. 7 von L- Gruner. Specimen of ornamental art of the

classical epochs, 1850, in seiner Abhandlung zur Geschichte des Bucheinbandes

behauptet^), der hier beschriebene Ottheinrichband vom Jahre 1557 trage den

Namen V. Dathe als Verfertiger. Diese Behauptung ist bisher unwider-

sprochen von der einschlagigen Literatur weitergegeben worden. Der Name

stiitzt sich auf das auch auf unserem Bande wie bei den beiden romischen

erscheinende rechteckige Tafelchen unter den Engelskopfen, das bei Gruner

die Buchstaben \'DATE enthalt ^). Gruner, oder vielmehr Emil Braun, der

den Text zu dem Tafelwerk geschrieben hat, gibt keine Erklarungj^ erst

Steche hat daraus, und zwar mit Hinzufiigung eines h den Namen

1) Adolph Kocli, Die Hofbuchbinderei iu Heidelberg. ini Archiv fiir Geschichte des

Deutschen Buchhandels, XII, 1889, S. 152 ff.

^) Ebenda, I, 1878, S. 148 und S. 174. Anmerkung 64.

^) Vgl. Inventario dei Hbri stanipati Palatino-Vaticani edito da Ennco Stevenson

giuniore, vol. II parte II, Roma i8or, wo auf S. zijo unter Nr. 3056 und auf S. 298 unter

Nr. 3074 ter diese .>piccola cartellac beschrieben ist, beide Male auf Banden aus der Zeit

Ottheinrichs, aus den Jahren 1556 und 1557.
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V. Datlie geleseii. Auf Grund der Gnmersclien Al^bildung dachte ich zunachst

an eine falsche Lesung etwa an vStelle von LAVDATE, eine Annahnie, die

sich, sobald ich unseren Heidelberger Band mit demselben Schildchen fand,

als hinfalHg erwies. Er zeigte, wenn auch miihsam leserhch, die Buchstaben

VDMIE, die Lesart, die mir auch Paul Liebaert, nachdem der betreffende

Band nach meiner Abreise in Rom gefunden wurde, bestatigte. Schon

Stevenson hatte, ohne die sich an sie kniipfende Behauptung Steches zu

kennen, die Buchstaben richtig gelesen und aufgelost als die auch sonst auf

pfalzischen und anderen Banden des i6. Jahrhunderts gelegenthch verwendete

Devise: Verbum Domini Manet In Eternum. Lassen wir also den ehrsamen

Meister Y. Dathe in den Abgrund der Vergessenheit verschwinden

!

Der andere Buchbindernamen dagegen steht einwandfrei fest, wie wir ihn

aus seinem von Ottheinrich ausgestellten Bestallungsbrief vom 2. Marz 1550

kennen ^). Es ist Jorg Bernhardt aus GorHtz, der damals zunachst auf ein

Jahr in den pfalzgrafHchen Dienst aufgenonnnen, dann am 21. September 1551

auf Empfehlung Ottheinrichs als L^niversitatsverwandter in die Matrikel der

Universitat eingeschrieben worden ist. Wie lange er in Heidelberg gearbeitet

hat, ist nicht bekannt. Moghch, daB er der Meister der bekannten Bikhiis-

bande und auch unseres Einbandes ist. AuBer ihm kame noch »Petrus Betz,

buchbinder von Augspurg, inscriptus ex Hberahtate commissionis consiHari-

orum principis«, wie er am 7. Oktober 1546 in der Universitatsmatrikel auf-

taucht, in Betracht.

Schon wegen seiner an ihn sich kniipfenden, nunmehr zerstorten Legende

erscheint unser Band in der langen Reihe der typischen kurpfalzischen Bildnis-

bande als einer der interessantesten. Sein allzu verschwenderisch iiber ihn

ausgegossenes und einst sicherhch sich zu laut aufdrangendes Omament ist

heute im braungoklenen Gesamtton seines patinierten Leders und Goldes

vornehm ausgegHchen. Vielleicht gehorte er einst jener »Kamerhbrorey« des

Kurfiirsten an, die 1559 zuni groBeren Teil dem Herzog Wolfgang von Neu-

burg zufiel und von der heute die Bayrische vStaatsbibHothek in Miinchen nur

noch geringe Reste aufbewahrt. Gerade diese PrivatbibHothek des Kurfiirsten

enthielt viele Biicher mit besonders kostbaren Einbanden ^). MogHch aber

auch, daB unser Band in Heidelberg gebheben ist und erst durch die Kata-

strophe des Jahres 1622 seinem Ursprungsort entfremdet worden ist. Dann
gehorte er zu den gar nicht wenigen Stiicken, die Leone Ahacci bei seiner

Ankunft nicht mehr vorfand, oder die er nicht des Einpackens fiir wert hielt,

zumal die vStiche natiirhch in der \\aticana schon vorhanden waren. Im
letzteren Fah ist dann unser Band wohl als ein Geschenk fiir den Grafcn

Adrian Wilhehn zu Virmond, der zu Beginn des 30 jahrigen Krieges als

Oberster in kaiserhchen Diensten stand, verwendet worden, dessen Enkel

Ambrosius II., Graf zu \"irmond, nach Ausweis des ExHbris spater im Besitz

des Buches war. Ini Jahre 1893 aus Privatbesitz von der Universitiits-

bibhothek in Heidelberg erworben, erinnert seitdem hier auch dieses kosthche

Werk an die vSchicksale und den Glanz der alten Palatina.

1) Abgechuckt ini Archiv fiir (^cschichte des Deutschen Buchhamlels. XII, 1889, vS. 152 ff.

^) Vgl. Hans Rott, Ottheinrich iind die Kimst, 1905, S. 206 ff.



La „Libraria universale^' di Giulio Cesare Croce.

Di

GUIDO VlTALETTI (Oneglia).

Frangois R a b e 1 a i s descrivendo la celebre libreria di Saint Victor dove
studio r allegro Pantagruel, ci tramando un lungo elenco di libri ininiaginari e

buffi, quali si addicevano allo spirito sarcastico dell' autore e all' «eclat de rire

enorme') del suo eroe.^) II ricordo rabelesiano, clie del resto trovava altri

riscontri letterari, e non in Francia soltanto, senibro essere ravvivato e

trapiantato in Italia, nel secolo XVII, da un elenco di operette che un
canterino bolognese, Giulio Cesare Croce, autore famoso del Bertoldo,

pubblico, circa il 1623, in mezzo alla sua varia e curiosa produzione popolare.

Quanti ebbero occasione di leggere Tlndice universale della
L i b r a r i a , credettero ad un fantasioso elenco, perche gh attributi invero-

simili e le osservazioni ridicole da cui erano circondati i titoli, sembravano
avere il solo scopo di muovere a riso gli umih compratori della breve stampa
popolare, ai quah, si disse, bene accetta deveva riuscire queUa parodia dei

hbri in genere e dei dotti, in tempi in cui fiorivano le satire e i contrasti tra

la gente dei volghi e quanti sapevano di latino, satire e contrasti che risa-

Hvano a tempi lontani e di cui la R i o t e d u M o n d e e il M a r c o 1 f o
,

le storie di G r i 1 1 o m e d i c o e di C a m p r i a n o non erano che altrettanti

segnacoh lungo il cammino oscuro ma continuo -).

1) Intorno all' uso che Rabelais fece delle citazioni scherzose in genere, richiamo

r atteiizione il Luzio, Sticdi folenghiani, Firenze, Sansoni, 1899, e sulla ragione artistica

di esse Paul Stapfer, Rabelais, Paris, A. Cohn, 1899, pp. 407 sgg. Che abbiano un

fondo di erudizione piu serio di quel che si potrebbe credere, 1' attesta la lunghissima

Ksta delle fonti che Jean Plattard, inseri nel suo volunie L' oeuvre de Rabelais, Paris,

Champion, 1910, pp. 171 sgg, ; e anche pp. 272 sgg.; e il commento alle sue citazioni nelle

note air ediz. critica procurata dal Lefran-c, Paris, Champion, 191 2— 13. A. Momigliano,

Le quattro redazioni della "Zanitonella:, p. 21 e .sgg., ricordo i rimandi e le glo.sse burlesche

del Folengo, dove c' imbattiamo in timidi tentativi d' invenzioni bibliografiche per le quali

e notorio il Doni [cfr. G. Biagi, Introduzione alle Cento novelle antichc, Cap. I, Oue.stioni

prehminari, p. XX]. L' argomento e .stato appena .sfiorato: vedi le o.sservazioni di

A. vSalza, Francesco Coppetia dei Beccuti, nel III." vSupplemento deHr/o/». stor. d. lett. ital..

Torino, Loescher, 1900 e i cenni del Bongi, An)tali di Giolifo, Roma, 1890, I, 287— 2^8

e di G. Petraglionf, Giorn. stor. d. lett. ital., 44, 448.

2) G. Ulrich, Zeitschrift filr roman. Philologie, VIII, 275—89; XXIV, 112—20; Gkaessf.

Litterdrgeschichte , II, 3, 466—71; Lamma, Scelta di curiositd, dispensa CCIX, Bologna, 1883;

Zenatti, Riv. critica della Ittterat. ital., III, 47; Wlsselofsckv, Giorn. stor. d. lettre. ital..

VIII, 275. Per ilGrillo medico cfr. G. Ulrich, Opera nuova e da ridere, pocmetto popolare

di autore ignoto, Livomo, Giusti, 1901. Ma il compilatore del diffuso hbercolo fu da me
identificato in Pierfrancesco di Camerino, dei conti di Sentino

,
personaggio

vissuto alla corte degli ultimi Varano. Cfr. G. Vitaletti, II G r i 11 o m e d i c o e il suo

vero autore, in Archivum Ro7nanicum del Bertoni Vol. IV, i, Firenze. Per la bibliografia del

15*
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Anclie il G u e r r i n i ^) a torto credette doversi trattare di una imma-
ginaria redazione di volumi vivi solo nella fantasia del Croce: certo se il

titolo di alcuni di essi rivelava produzioni ben conosciute, quali 1' A r d e 1 i a

deir O 1 i m p o o il B u o v o d' A n t o n a , la storia di M a s t r o G r i 1 1 o o
quella di L i o m b r u n o ,

1' A s p r a m o n t e o la M a r f i s a b i z z a r r a
,

pure il loro breve titolo soffocava e scompariva quasi in un groviglio di epiteti

imaginosi e canzonatorii. II Guerrini pertanto prese un singolare abbaglio,

del quale pero non possiamo fargli gran torto perche quando egli scriveva, gli

studi sulla nostra poesia popolare erano appena agli inizi, e ancor oggi, a

parecchi anni di distanza, dobbiamo ancora lamentare che i cataloghi dclle

nostre raccoltc maggiori, fiorite di tanti tesori, nei riguardi della cosiddetta

letteratura a iin soldo, non siano peranco pubbhcati.

La Libraria del Croce, e bene avvertirlo fin d' ora, e veramente
un ricco elenco di quelle produzioni che sul finire del secolo XVI e al

sorgere del seguente si diffondevano rapidamente da un capo all' altro d' Itaha

per mezzo di cantastorie e che girovaghi venditori offrivano in rozze stampe nei

canti meno clamorosi delle citta o sui banchi improvvisati che costellavano

le fiere campestri. Oggi adunque che gU studi di letteratura popolare sem-
brano verzicare di vita nuova, la ricostruzione dell' I n d i c e universale
del C r o c e formera certo uno dei documenti piu curiosi e interessanti per la

conoscenza di questa letteratura, quale si svolgeva ed era accetta, per lungo
ordine d' anni, presso i volghi d' Itaha. Rivivremo cosi le leggende d'armi e

d'amore, le canzoni musicah e a ballo, i poemetti storici e di cronaca
giornahera, satirici e burleschi, che un venditore di storie -) di quei tempi
doveva diffondere e delle quah il popolo avidamente si nutriva.

Primo a sospettare una compiuta corrispondenza tra i titoh del C r o c e e

i hbretti popolari e stato Giulio Zalla, appassionato studioso di poesia

popolare. Con modestia pari al suo valore, egh veniva pubbhcando per
diletto suo e dei pochi intimi, una serie di documenti, conservando non solo la

lezione originale del testo, ma anche la disposizione dei caratteri delle rare

stampe sulle quah sembrava curvarsi con trepido amore.
Purtroppo cieco destino ha strappato 1' amico buono al sereno conforto di

questi studi e la ricostruzione deha L i b r a r i a si arresto alla prima serie.

Pure il suo lavoro, sebbene frammentario, non fu inutile, anzi costituisce il

primo ma sicuro passo per la ricostruzione completa del nostro opuscoletto.

Per la quale fin d' ora si puo tentare una rapida documentazione atta a

rivestire di vita la scarna ossatura tramandataci dal C r o c e , il quale, pren-

dendo lo spunto da un niotivo grottesco gia in precedenza vagheggiato e

Cainpriano cfr. il no. 13 6.q\V Elenco del Croce; per quella intomo al Grillo niedico al

no. 17 del niedesimo Elenco e la mia nota in Archiv. Romanic, in cui e ricordata la fonuazione
e la fortuna del poemetto e i lavori del Benfey, del Crane, del Knqcl, del Bedier, dello Ulrich,
del Brockhann , ecc.

1) GuERRiNi, La vita e le operc di G. C. Croce, Bologna, Zanichelli, 1879.
2) »E quando io dico storie . . . io dico delle leggeiide clie si vendono su' muriccioli,

che sono quelle letture, che fanno onore.* Cosi Lore.xzo Panciatichi, Cicalata in lode della

padella e della jrittura, in Schcrzi poctici e cicalate, Firenze, 1729, p. 14.
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diffuso da altri, iiou avrebbe mai sospettato che il risibile eleuco sarebbe

stato per uoi, al pari deWa Screnala del Brouziuo^ e deW IiKalcnaliira

del B i a u ch i u o -), uu filo couduttore della cui !m])ortauza gh studiosi

potrauuo ampiameute giudicare. Perche da questo eleuco vieue rievocata e

sfila davauti ai uostri occhi, come per iucautauieuto, tutta la piu uota e

diffusa produzioue beu couosciuta e accetta al popolo, ai teuipi del cauteriuo

l^ologuese; compouiuieuti loutaui e mal uoti si fasciauo di ricordi e uou di

rado di leggiadria, echi e sussurri della vita mirabile del popolo uostro

riaffiorauo e ci dicouo il suo grau cuore e le iutime ragioui per cui talvolta

si perpetuo teuace attraverso il gorgo dei secoli,

»Vi sono indicati, avverte lo Zalla, alcuni fra i piu celebri romanzi cavallereschi:

A s p r a m o n t e (§ 2) — A a t a f o r d e B a r o s i a (§ 3) — A 1 1 o b e 1 1 o (§ 5)
—

Buovo d'Antona (§ 8) — Falconetto (§ 32) — R i n a 1 d o a p p a s s i o -

n a t o (§ 33) •— Marfisa bizzarra (§ 35) ; — diverse antiche leggende e storie di

amore e burlesche : Campriano(§ 13) — La storiadiMastroGrillo(§i7) —
II geloso fiorentino (§ 19) — Ippolito e Dianora (§ 21) — La gran
battagliadeigattiedeisorci(§22) — LastoriadiLionibruno(§28) —
Le facezie del Piovano Arlotto (§ 30) — II Gonnella (§ 31).

E lasciando il campo della letteratura popolare tradizionale per passare alle produzioni

di attualita trovianio riportati nell' I n d i c e i titoli di alcune notissime raccolte : A r d e -

lia d'Amore di B. Olimpo da Sassoferrato (§ i) — Menon e Begotto
(§ 38) — La Caravana (§ 41); —^i capoversi od i titoli di numerose canzoni musicali,

a ballo, e di vario argomento : A caso un giorno mi guido lasorte (§ 4) — Fa
la danza Zampiero (§ 6) — Apri l'uscio Balsarina (§ 7) — Balla le

oche (§ 11) — Cabalao (§ 12) — CanzonediMadonnaTenerina(§ 14) —
Dehnonpiuguerra(§i5) — Disperatad'AmorediB. 01impo(§i6) —
La gatta da Padova (§ 18) — II gioco di primiera (§ 20) — La Giro-
metta (§ 23) — La Mingarda vien dall' orto (§ 25) — La Pastorella
(§ 26) — L a B u s t a c h i n a (§ 27) — L a c a n z o n e d e 1 T o r e s a n (§ 42) — L a

canzone della lavandara (§ 43) — La Mosca Mora (§ 46) — La barca
del mio Amore (§ 47) — Che fa il mio Amore che '1 non vien a ca (id.).

Vi troviamo ricordati poemetti relativi a fatti storici o di cronaca giomaliera:

II lamento di Carota (§ 24) — II lamento di Pietro Strozzi (§ 34) —
II lamento della Signora Prudenza Anconitana (id.) — La rotta
di Ravenna (§ 40) — La presa di Rodi (id.); — e te.stamenti burleschi: I 1

testamento di Faustino da Terdocio (§ 29); — e poemetti satirici: Le
m a 1 i z i e d e ' V i 1 1 a n i (§ 34) — L i p p o t o p o (§ 43) ; — ed altri libretti po^wlari di

vario genere.

Tutto vm ricco materiale, insomma, atto a darci una sufficiente idea di quanto poteva

passar dalle mani di un venditore di storie di quei tempi.

Si tratta in generale di opuscoli molto diffusi, ristanipati dagli antichi editori del

popolo in varie, od anche in numerose edizioni, divenute oggi tutte rarissime. le qualj,

mentre in diversi casi sono riprodotte meccanicamente Tuna dall' altra, differiscono altre

volte notevohnente fra loro a causa dei raffazzonamenti e dei rimaneggiamenti che i testi

han subito per adattarsi a nuovi tempi od a differenti regioni.«

1) Fu stampata in fine alla Catrina del Berni, nell' ediz. del 1567. La riprodusse i^er

intero, corredandola di riscontri e assonanze di antica e modema poesia popolare.

A. D'Ancona, in La poesia popol. ital, Livorno, Giusti, 1906, p. 171 e segg.

2) Opera nova nella quale si contiene una incatenatura di piii Villanelle, data in luce il

1629 a Verona per me Cammillo detto il B i a n chino , cieco fiorentino. Intorno al centone

di questo cantastorie, ben noto agli studiosi e riprodotto dal D^Ancon.-^, op. cit.. p. 1 14 e segg.

cfr. S. Ferrari, Canzoni ricordate neW incatenatura del Bianchino, in Giorn. Filol. Bomanza,

III, 51 e L' incatenatura del B., nuove ricerche, in Giorn. Ligustico, XV, 1888. Altre i n c a -

tenature .sono additate dal Fkrrari nel Propu(jnatorc,XlU, 432 ein Bibl. Lett. popol.,1, 1 15
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Sbocciata adunque tra il popolo e per il popolo, tratta fmo a ieri da
codici e da anticlie stanipe in opuscoletti di poche copie per gioia di pochi

eruditi o in occasione di nozze, questa letteratura ha per noi valore di

documento umano, oltreche di contributo di poesia, per tenue che possa

sembrare. Inutile per taluno, onda di vano rumore per qualche altro, noi

non dobbiamo perdere di vista i suoi particolari atteggiamenti. L' ottava o la

terzina, e vero, corronq rapide, ma rudi e non di rado sgrammaticate, le

canzonette, varie di rima e di ritmo, spesso non sono fasciate dalle carezza

deir arte, gh episodi si ripetono dilungandosi, il \erso si piega piu facihnente

alla voce del cantore che non ai rigori della metrica, la rima ha spesso il

valore di una semphce assonanza.

Ci accingiamo pertauto air ilhistrazione dei componimenti ricordati dal Croce

che nacquero e crebbero spontanei e in umilta, seppur talvolta furono intessuti di

«antichi rottami» derivanti da innumeri precedenti redazioni. I poeti, come
vedremo, sono del popolo, ben conosciuti e accetti e di sohto improvvisatori

:

raramente poeti d' arte, ma talvolta si chinano su questa fresca sorgente

anche uomini di chiesa che abbandonano al volgo dei copisti e dei lettori,

senza accompagnarla con occhio geloso, 1' opera che esce daUa ceha. E non
di rado sotto Tumile saio del francescano si nascondera il poeta d' amore
— come avviene per 1' O 1 i m p o — che passa con disinvolta compiacenza
dahe «frottole per le divote figlie spirituali»), dai madrigah a

Cristo e aha Vergine, ahe sue «c o m p a r a z i o n i de laude» e ai reahstici

episodi d' amore. Ma a questi ibridismi ci avevano gia abituato altri poeti,

non ultimo quel Marco da Rasiglia, fuhgnate (f 1508), philosophus

,

poeta, mcdiciis, ac canonisia celcbris, il quale trovo modo di comporre la sua

beUa ly e g g e n d a d i S a n t a M a r i a ]\I a d d a 1 e n a in mezzo a strani-

botti sboccati e a lascive prediche d' amore. Invece la letteratura rehgiosa,

sotto il moltephce aspetto di leggende, di visioni, di laudi, vi e completa-

mente assente. Giulio Cesare Croce e per lui 1' editore a 1 P o z z o

Rosso, ben sapevano il valore presso il popolo del vecchio adagio:

« vScherza coi fanti, e lascia stare i santi ! » Hd essi, se cercavano eccitarne il

riso e rinfocolarne la gaiezza, miravano soprattutto a spiUargh, sia pure in

una dehe forme piii modeste, la tenue moneta.

E veniamo senz' altro aha riproduzione dell' interessante hbercolo, secondo

la stam.pa deUo Z a 1 1 a , il quale si servi di un esemplare deUa Bibhoteca

Comunale di Bologna. Per 1' «O s t e r i a d e 1 c h i u», ricordata nel titolo, ci

soccorre una notizia del Guerrini: «... L' osteria del chiu fuori porta

S. Fehce a Bologna e che esiste tuttora, fu celebre pel buon vino. La
ricorda il Tassoni col suo oste Zambon da Moscadeho (Secchia rapita, 1,31)

e il Bocchini nel suo L a m b e r t a c c i o (c. I, st. 35).» Ouanto poi al

dubl)io del R a s i , se 1' I n d i c c d e 1 1 a L i b r a r i a appartenga al C r o c e

o al Bagliani, che intorno al 1623 recita\'a neUa compagnia dei «comici

tiniti» sotto la maschera del Dottor Graziano Forbizoiie da Prancohno, esso

ci sembra assolutamente fuor di luogo.

INDICE / VNIVERSALE / DELLA LIBRARIA, O Studio del Celebra-

tissimo; EcceUentissimo; / Eruditissimo, & Plusquam C)pulentissimo / Arci-

dottor Gratian Furbson da Francohn. /Opcn/ curiosa, & ntilissima pcr tutti
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i Professori delle Scienze/ Matematiclie, e per i Stiidiosi delle Opere bizzare./

& capricciose. / Raccolto per Mastro Aquedotto dalle Sanguettole, rifor- /
matore della famosissinia Hostaria del Chiu. / DI GIVLIO CEvSARE
CROCE. / Bologna, Per gli Heredi del Cochi, Al Pozzo / Rosso. Da San
Damiano. 1623./ Con hcenza de' Superiori.

soNETTo IX lodp: dklla libraria.

QVksta gran Libraria cotanto eletta,
j

Oue vn' imagin' e cosi perfetta,

A cui non nianca vn titolo d' un i, Fatta il giorno, che nacque il gran Sofi,

Fii messa insieme in quel medesmo di,
;

Che '1 Gratian rappresenta maidesi,

Che Marte, e Vener fero alla Ciuetta. 1 AU' hor ch' ei mena in giro la beretta.

Ed e si gratiosa, e festeggeuole,
{

Dvmque s' e cosa tanto raeriteuole,

Che nissun ardirebbe in sua presenza Ragion' e, che le facci riuerenza

Di spoluerar, non che rvibare vn tomo. Ouelladel Doni, e d' altri, ch' ionon nomo.

INDICE VNIVERSAIyE.

ARdelia dAmore di Baldassar OHmpo da Sassoferrato tomo primo, e secodo, con
Tespositione airArabesca.

Aspramonte, tomo secondo, con rallegorie di Gian P'rignoccola.

Atifior di Barofia. legato in carta straccia, e capitolato co spago da pianelle, tutto

miniato di ^NIostarda Carpeggiana
A caso vn giorno mi guido la sorte, tomo prinio, in quarto, con le fibbie di legno

lauorate alla Zermina.
Altobello in ottauo, sopra la Logica, tomi due, la terza parte e andata al Culiseo, Ymr

emendar certi errori di stampa, che vi sono.

Fa la danza Zampiero in quarto, co i suoi pendacoli, e luchetto d'aprire, e serrare,

secodo la fornia del vStatuto feminino, miniato di cremesin pauonazzo, e capitolato del

medesimo, eccetto il fogHo di dietro, che non entra nell' opera.

Auri Tvscio Balsarma, tomi sei, con le dichiarationi di Francatrippe Cacciamuletta.

BVouo d'Antona sopra la Fisica, tomi sette, di stampa di Patrasso, in corsiuo

commmie, con la tauola in vltinio deUe espositioni.

Bazzica con il comento, tomi dieci, in foglio, drizzata alla Communita de i Caca-

pensieri, con le sue postiHe in margine, capitolate di setole di porco rosso, alla Siuigliana.

BeHzari da Cingoli, sopra la Dialetica, tomi quattro, co i cartoni dasse di Pero Berga-

motto, con le virgole, & i spatij di terra creta, lauorata al torno.

Balla le Oche, in quarto, tonii cinque, legati alla Fracese, co due Madrigali sopra le

Frittate rognose, composti in Hngua Mantoana, e venuti in luce Tanno, che fu il vSole in I/eo

ne, ad instanza di M. Carchioffolo Acardato dalle Papozze.

CAbalao sopra la ^Matematica d'Euclide, pezzi due, comentato dal Dottor Smorfion, in

Hngua Lodesana, a suon di Flauto, vna voce, e meza di sotto dclla chiaue di Famaut.

Campriano, tutte Topere, tradotte di Guerzo, in lingua Losca.

Canzone di Madonna tenerina, comentata da Alberto Durer, con due Epiloghi sopra

la laima suni rudibus, & vn Epigramma ad Lectorem in verso lambico.

Deh non piu guerra, tomi tre, Taltro non si troua, con le allegorie alla Spagnola del

Capitan Carauaggio Caraueggial castigador de viliacos.

Disperata dAniore, di Baldassare OHmpo, tomi quindeci, in quinta rinia, con I'esposi-

tione del Burchiello, cauata dallidioma de'Papagalli, e tradotta in lingua dOcha.

Lhistoria di Mastro Grillo. tradotta di Lombardo in lingua Milanese, con vn discorso

di GarandeUa Fachina sopra gli stiuali di vacchetta, stampati a Zappolino, e ristampati a

Pianoro nel carattere del testo a hore 16. e vn quarto.

La Gatta da Padoa, vohuni due sopra i digesti, in .settima rima, comentata da sier

Agresto Cittadin del mondo, con le postille fuora de'cartoni, legata iu carta succida, e stam-

pata a Rubiera alH u). di Bergamo, su la piazza d'Agosto.
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II Geloso Fiorentino, libri sei in carta pecora, con il suo priuilegio, legato con Cera di

spago, con le sue parentesis, e gli interrogatiui nel Testo del Siluio, stanipato a Corticella,

e ristanipato a Pietraniala, co licenza del Massaro di quella Repixblica.

II Gioco di Priniiera, volunii 9. con vna giunta sopra 1' ortografia, tirata a quattro catoni,

dallegregio Poeta Mastro Squizzon deXiquidi, in verso Anfibologico.

Hippolito, e Leonora sopra rAritnietica, postillato da Gian dalla Vigna alla Siciliana,

con la coperta di Garbusi Genouesi, e traponti alla Giapponese, stampata a Budrio, e ristam-

pata alla Stellata, con il consenso de'Signori Antiani del Pondeno.

La «^ran Battaglia de'Gatti, e de'Sorzi, nouamente reuista, e corretta da i quattro

Refonnatori della Republica di vScarica TAsino, tirata in triangolo, con le serrature alla

Calabrese, tomi iS.

La Girometta a cinque voci, in compedio, con il comento in forma di statuto,

tradotta di Burlesco in Ridicoloso, dairAcademico Appetitoso, detto TAffamato.

II Lamento di Carota, in ottauo, con vn Apologia neirultimo sopra le suspensioni,

tirata a colle, e monte dal Mastro delle cerimonie ordinarie di piazza.

La Mingarda vien dairorto, con due cometi, vn di Gian Padella, Taltro di Martino,

con i ricami di piombo, stampata a Cotignola, e ristampata alla Samogia, tomi 18.

La Pastorella sopra rArchitettura del Serlio, co le sue figure di stuco di basso rilieuo,

formate dairEccell. Scultore ISIastro Sempronio dalVacqua di vita, e da lui nuouamente

posta in luce.

La Bustachina, libri 15. comentati da diuersi, co vna giunta sopra la Bosecca Milanese,

in sdrucciolo, composto da vn nobilissimo spirto, il cui nome per buon rispetto si tace.

LHistoria di Liombruno, capitolata dal Sig. Cacamuschio Puzzardo, ConsegHer

maggiore del Collegio de gli Affreddati, e da lui posta alFaria, col priuilegio autentico

della Communita di Castel Franco per anni dieci in circa.

II Testamento di Faustin da Terdocio, sopra i Codicilli riformato di nouo, e corretto,

con vn comento in lingua CastigHana, fatto da Don Sanchies de Riuera Spadagnolo.

Le Facetie del Piouano Arloto in verso Hrico, stampate nouamente a Fiorenzuola,

rapezzate, e tacconate dal proHbalo Poeta ^NIesser Lattantio Mescolotto, Lettor pubHco

deUo Studio del Castel di S. Pietro, & inuentore delPvnto da far morir le piattole, alle

barbe delle Signorie vostre.

II GoneHa tutte Topere comentate da varij spiriti eleuati, con vn Trattato deHa

sfacciataggine buffonesca, e suo rimedio, tratto daUa lettera, che scriue IMarc' AureHo a

Lamberto suo amico, come si puo vedere aHa tauola di dietro, citata a numero per numero

al catalogo de gH Ignoranti.

Falconetto sopra la Macharonea, con la nauigatione da Ferrara a ^NIantoa, in rima

sciolta, cauata da Palmerin dOHua neH'epistola, che scriue Bacco aUa nation Todesca,

neH'ottauo Canto del Boiardo, facciata seconda, fuora del margine vna spanna, e

quattro dita, tomi noue.

Rinaldo appassionato, con le sue annotationi in Hngua Ferrarese, con vn discorso

neHvltimo fra le pale del :\Ielone, & i braghieri del Zanni Bolognese, con la deffini-

tione di Tabarino sopra la poluere da denti.

II Lamento di Pietro vStrozzi, e quello della Sig. Prudenza Anconitana, tradotti

nouamente da sier Coriandolo coperto, nobile Francolinese, con vna espositione

eruditissima sopra le malitie de'ViHani, a anno per anno, & vn vSonetto in lode delli

RauaneHi in verso Petrarchesco, a imitatione deirHoste dal Caualetto da Treuiso.

Marfisa Bizzara sopra Thumor delle Donne, tirata in elegia, col supplemento

delle conclusioni, descritto da Toffano Braghettin, col suo comento sopra la concia,

delle Cuccole Bologne.se, «fe vn passo, e mezo aHa vSiciliana sopra le chiaue di Cantina,

con due Epistole, vna longa, e Taltra corta, secodo Topinione dell'Autore.

II Gioco dcvScacchi, in lingua Spagnuola, co tutte le sue circostanze, cauate dal

Calepino, e tradotte da Fio, fis, in in verso purgato alla Carlona, con vn discorso

sopra la salsa periglia, c Tvua passa, nel quale metaforicamente parlando si concUide

esser poca differenza da i debiti, al mal Francese come afferma v^trascino da vSiena

nelle sue purgationi.

Naspo Bizzaro sopra la consulta delle Rane, in (luarto, tratta ile natura Caponum,

&c. con vna parte dell etimologia de'Bal)uini, registrata di nouo, & vna lettione sopra
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la faua lessa, cauata dal comentario di Cesare, a carte uou uii ricordo, & vu vocabu-
lario in vltimo della lingua Romagnola, con la sua ricctta da far uiorire i Topi.

Menon, e Begotto sopra Igiuio, con vn discorso della ISIiuiatura dcl Clauio, a
quattro remi, & vnepistola iu lode del pesce salato, tolta da Pliuio, c sottoscritta da
Dioscoride, al cumulo de proverbij autichi, vbi prouat ostinatauieutc, clie rTrcl)iau
Modouese c piii saporito assai, che uou c Tacqua dcl Teucrc, cou hi scntenza affcr-

matiua deirvniuersita de'Breutadori.

II gioco di Trappola, iu foglio, con la giouta noua sopra il uiodcUo delle forme
Piacentiue, riformata uouauiente, & vua ricetta sopra le borsc de'Bauchieri, & vn
consigHo contra le Mosche bianche, tratto dairorigiuale di Mastro Stcfauo Kbreo, e

prouato a hime di Luna su la piazza di Castel Bologuese, riusci mirabihucnte.
La Rotta di Raueuna, iu ottauo, sopra la Fiametta del Boccaccio, con due episto-

lotti in lingua Rustica sopra le lacrime delle Putane, & vu discorso in lettere maius-
cole sopra la presa di Rodi, con vn lamento in vltimo della Barouia di Campo di

Fiore, per Tassalto della fanteria miuuta, dato nouameute alla Goletta.

La Carauana in quarto, con la gionta di dietro sopra la Faua franta, & vu
discorso deirAutore circa il far della Luna, opera non uieuo vtile, che gioueuole,

per chi tira di schioppo.

La Canzone del Toresan, a tre voci, cioe senza il Basso, tirato a filo con la

Sinopia, & vna ricercata di liuto alla moderna, cauata dal Greco di Soma, in terza
rima, su la chiaue di B. molle, con le sue pause di fieu Greco alla vSauoina, con
quattro bottoni su i fianchi, opera uon mai vista da gl orbi.

lya canzoue della Lauandara, opera noua di mezo foglio cauata dallhore di ricrca-

tione, e comentata da Mastro Bigo in lingua Ferrarese, con due capitoli neirultimo,
vno sopra 1'acqua cotta, Taltro sopra i cristieri conmuiui.

La Miuchiona, iu stil Roico alla Bergamasca, con due tauole, vua di uoce, laltra

di sorbo, intersiate di fumo di IMacaroni per reccellentissimo lutagHatore IMastro

Bortholo Ciauatino, con i suoi epitafi da capo, fodrati d'asse d'abeto cou la giouta

de gH epitetti, che si danno a i Balordi, stampata a INIalalbergo.

Lipotoppo contra la compagnia deUa Lesina, iu ottaua rima, cou roruameuto di

cotognata tutto di riHeuo, tolto dal naturale, e posto iu falsa riga, cou Hcenza deUi

Signori Sindici del Butrife, stampato a Borgo S. Douiuo, e ristampato all Vccellatoio,

Panno del dui in circa.

La Mosca mora, a otto faccie, con vn'Epigramma sopra il coudurre 1 Orso a IModona,

in verso Eudecasillabo, con le sue parentesis, & virgole di cerotto da calli, & vna
Satira in lingua Reggiana, contra coloro, che corrono la posta senza braghiero,

drizzata a Monsu di Supe, Castellano della inespuguabile Fortezza di ISIarzaria.

La Barca del mio Amore, in foglio aperto, cou vn discorso sopra, Che fa il

mio Amore, che '1 non vien a ca, cauato dalla uobilta deirAsino a lume di cera di

porco, con il ritratto di Margutte, comiciato di butiero fresco per recccllentissimo

Pan Vnto Cuoco, alla Moscouita, cou la sua cortiua di raso di Moule.

HOr questi sono tutti i corpi de'Iibri sudetti, seuza Ic (Ucerie, i poemi, le

prose, i souetti, i madrigali, le canzoni, 1 elegie, i fuuerali, Todi, Papologie, i tetra-

stichi, gli epitaffij, i capitoli, i testameuti, i codicilli, grinstrometi, le copie, i pro

tocolli, i panegirici, le satire, regloghe, le fauole, le comedie, i motti, le sentenze,

i -consigli, le citationi, retimologie, le antichita, i fassi, gressemplari, Tautorita, le

famigliarita, le acuttezze, groruameti, le grauita, le sublimita, le graudezze, i tenori,

relegauze, le cocordauze, i latini, repistole, le dittature, Telocutioni, le sillabe, le

cadeuze, le consouauze, le rissouauze, le desinenze, le declinationi, Ic comparationi, le

iuiitatioui, le luetafore, i sillogismi, gli afforismi, i circoli, le sfcre, i mai>auiou(li. gli

astrolabij, i compassi, i puuti, recclissi, le oppositioui, le turbatioui, lc prouiotioui, k-

cauillatioui, le dilationi, resperienze, le diligeuze, le distilatioui, le foruuitioni, Ic coni-

positioui, le corruttioni, le couditioni, le alteratioui, le dispositioui, le congregationi, le

dichiaratioui, lc generatioui, Ic moltiplicatioui, gli escrcmcuti, le vcgetalioni, riulondere,

il defondere, il cofondere, il pullularc, il genuogliare, il crescere, il calare, il affondcre,

il risorgere, il machiuare, riuuoudare, ralluuiare, il diluuiare, rarcnarc, il discordare.
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e 1 accordare, rvnire, il coputare, il contrapesare, il notare, il partire, il conferire,

rinserire, il proferire, il concertare, radunare, il raccogliere, il disciogliere, il ponderare,

il niisurare, il discernere, il compire, il finire, Tauertire, il vedere, rantiuedere, il pro-

uedere, il paragonare, raccumulare, il discendere, il condescendere, il comprendere,

Fattendere, il praticare, il comentare, l'argomentare, il dissoluere, il rivolgere, il trattare,

il reggere, il correggere, il protegere, Faffinare, il confinare, il participare, il con-

«itatulare, il sentire, il toccare. il gustare, lodorare, & in conclusione tutti i detti,

i scritti, strazzi, scartafazzi, giomali, vachette, viluppi, intrichi, fandonie, cantilene,

chiacchiare, huniori, e capricci, tanto stampati, quanto a penna, da varie sorte di

ceruelli bizzari, matti, bestiali, e lunatichi, che sono nel dishonorato studio del plus-

quam perfecto, tanto neirignoranza, quanto neirinsolenza Dottor Gratian Furbson,

alias Smurfioii Francolinensis.

I L F I N E.«

[1]

Ardelia d' amore di Baldassavre Olimpo ecc.

Iy'Indice della Libraria non poteva cominciar meglio che col

nonie di Baldassarrc Olimpo degli Alessandri da Sasso-
ferrato, il piu noto cantore popolare del secolo XVI, le cui opere,

ristampate ininterrottamente (lio schedato circa un centinaio di edizioni per il

solo cinquecento) hanno fornito e continuano a fornire «ai giovani innamorati ->

un repertorio apprezzato e ricercato di serenate, di partenze, di sdegni.

II suo nome lo ritroveremo piu volte nell' elenco del C r o c e , e precisa-

niente a proposito della Pastorella (26), della Presa di Rodi (40),

della D i s p e r a t a d' a m o r e (16): non saranno quindi inopportune alcitne

brevi notizie.

L'01impo, nato a Sassoferrato circa il 1480, ebbe mia giovinezza ardente e gio-

conda e nella piccola cittadina, il cui nome sonava gia chiaro per aver dato i natali a Bartolo

e a Niccolo Perotti, per non parlare dei minori, organizzo insieme ad tma brigatella

di pittori senesi che frescavano in Santa Maria del Piano e in altre chiese, delle curiose

immascarate che dovevano portare in provincia un riflesso dei clamorosi camasciali del

Magnifico. Caratteristiche sono quelle del Linguaccio, libretto che dovrebbe signi-

ficare tormento delle lingiie. II poeta, durante il carnevale, percorre le vie e le piazze

della citta insieme ai suoi aniici, ciascmio con imo stendardo allegorico la cui asta

reca trafitta ima enonne lingua: il generoso Olimpo, accompagnandosi col liuto.

canta im' invocazione a Venere: i suoi compagni alla lor volta intonano strambotti e

poesie satiriche contro le niale lingue. E questo il libretto che contiene inoltre quel

fragrante mazzo di fiori di campo che sono gli strambotti e la frottola in laudc di una

pastorella che Severino PVrrari tolse per primo al Poliziano, cui erano attribuiti. Oltre

al L i n g u a c c i o compo.se ad uso dei volghi numerosi libretti di poesie amorose, dei

quali lo schema generalmente e il seguente: Mattinate bellissime; Capi-
t uli t e r s i ; M a d r i g a I e c t i ; C a n z oni ; S t r amb tti de la u d e ; S t r a tn -

b otti d e la m c n t : E p i st ole ; F r ot t ol e ; B ar c ellett e ; D i s p cr a t c ,

etc; qua e la vi sono innestate prose belle e anclie bellissime. Per rendersi grato al

pojxjlo tra cui vive e per il ciuale scrive, spesso ricorre a sdilinquimenti e ad acro-

batismi insulsi. Ma non bisogna dimenticare che e im poeta popolarc e che .spe.sso

improvvisa: tra il fornuilario di repertorio non di rado ri.spirazione e sincera e ingenua:

fioriscono allora componimenti di ima insolita vivacita e leggiadria. Qnod flucrct

Iiilulentus crat rjuod tollcrc vcllcs. vSpecialmente per gli .strambotti ritrova rintonazionc

c la semplicita della poesia popolare di cui sfrutta e diluisce i motivi: con gli snelli

canti di partenza si avvicina a forme ancor vive. Piii tardi, pentitosi dei suoi trascorsi.

si fa frate minore c scrive dei libri spirituali: lo ritroviamo nel Convento di Con-

cordia c piu tardi a Pcrugia, dove muore (circa 1340).
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Appartengono sicuramente al nostro "ingenioso giovene,, \' Oli tnpia ,
\' Ardelia,

1' A ii r o r a , la C a m il la , la Olo r i a d ' A m o r c , la A' n o v a F c ni c c , la

P e g a s c a : anche nella P a r t e n i a , libro spirituale dedicato ad Elisabetta Cionzaga,

si conservano le fornie e i ritmi della poesia amatoria, contenendo madrigali a Cristo,

frottole a Dio e alla \'ergine e perfino una screnaia allc divotc fifflic spiritnali. Fu
il poeta piu coiiosciuto e amato dal popolo: per il solo secolo XVI si ]>ossono contare un
centinaio di edizioni. Ha grande importanza per lo studio dcUa poesia poixjLire perclie

se e vero che molto apprese e trasformo dai volghi, tra c|uesti lascio e immise ima
vivida corrente di poesia, derivante a hii daUa sua fantasia o dai modeUi che iniito.

Cosi pure non e a credere che fo.sse sempre un improvvisatore vacuo: quando mi
ritmo, un motivo veramente sentito lo colpiscono, egli ci da \a F r o 1 1 o l a per la
Pastorella o il P i anto d' I talia. Questi due componimenti sono pervasi da
ain afflato lirico che manca quasi sempre nei suoi repertori: il divulgatore di rime

e di versi d'aniore per il popolo scompare e subcntra il poeta.

Che i suoi repertori andassero a rul)a lo conferma mi curioso episodio riferito da
G. A. GiLio nei suoi Due dialoghi, Cameriiio, 1564: « Stando mi tratto il Deserto con
certi altri signori accademici a burlar con un libraio in Siena, (questi) disse loro:

Attendete per quanto volete con questi vostri Danti e Petrarchi, che 1' Olimpo mi
fa buona bottega, conciosiache io in un anno non vendo dieci Petrarchi ne cinque

Danti, ma vendo ben piu di niiUe opere di Baldassarre Olimpo». I.a pojjolarita dei

suoi strambotti «conie piu faciU» fra tutti queUi del suo tempo, e attestata da
T. Garzoni, Piazza universale, Venezia, 1567, discorso LXXV.

Per la bibUografia deU' O L rimando ai miei studi: B. 01. da Sassof., Assisi, Tip.

Metastasio, 191.5; I sermoni da morti di B. 01. da Sassoj., in Fanf. d. Dom., n. 20,

1915; La Camilla di B. 01. da Sassof., in Fanf. d. Dom , 1915, nn. 30—31.

[2]

Aspramonte, tcmio secondo, con V allegovie ecc.

II poema cavalleresco Aspromontc ebbe molte edizioni. Nella biblio-

grafia del Melzi-Tosi, Bihl. clei poeini cavaller. ital, Milano 1865, se ne citano

tmdici dei secoli XV, XVI e XVII. E ricordato anche dal Folengo fra i

libri su cui studio Baldo (cf. Baldiis, ediz. Luzio, Laterza, Bari, vol. I):

Legerat A n chr i a m , T r ab i s n d a m , G c s t a D a n c s i , A n t -

n aequ e B v nm , mox tota R e a l e a F r a n c a e , I n n a m r a m c n t n m
C ar lo n i s , ct Asperamontem, .S p a q n a m , A Itoh elln m , M r q a n t i s

jacio qiqantis . . . Vidit M a m b r i n i mortcm, jcra gcsta Rinaldi,
M es chi n i proscmi, F a l c n e 1 1 i q u c balajas, ardeniis gueras T r i s t a n i,

L au r aqu c lo 1 1 i . .

.

IJn elenco di poemetti e ricordato anche dal Garzoxi, Piazza Universalc, c. 403 deU'

ediz. Venezia, 161 7; verosimilmente 1' autore cita i piu popolari per contrapporU aUe

"fantasticherie, aUe tranmtationi, aUe mostruosita degU antichi,,. "Ahneno, avverte il G.,

i nostri RomanceUi hanno qualche scusa perche .segnano V Historia de' ReaU di Francia,

di Bovo d' Antona, d' Herminione, di Drusiana, cU PuUcane, di Macabruno e cantano le

bizarrie di Marfisa, le sciocchezze di Margute, il valore di Mambrino, quel di Guitlou

vSelvaggio, queUo di Drusiano dal Leone, queUo di Antifor di Barosia, queUo di Altobcllo,

quel di Falconctto, quel di Scardaffo, quel del Danese, quel d' Ancroia, quel di Dama
Roenza dal marteUo, e simiU altre noveUe ch' hanno alquanto piu del verisimile iu loro...

Nella Pulatina di Firenze [E. 6. i. 38'; vi e una delle piu belle edizioni del

secolo XV : ^ibvo d)iamato &' "^fpramontc in ottaua vima bi niiotjo racconcto. (^ircnjc.

3acopo &i (Sorio Slcrico, (s. a.)
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[3]

Atifior di Barofia, legato in carta straccia ecc.

Della diffusione di questo poema cavalleresco fanno testimonianza le

edizioni di Milano 1519; di Venezia, Jesse 1535; di Venezia 1550, 1575, 1583,

1590, 1615, 1621. Cfr. Melzi-Tosi alle voce Antafior de Barosia. II

Catalogo Lirri del 1847 "^ registra un' altra: Libro chiamato Antifor di

Barosia. il quaie tratta delle gran battaglie d' Orlando et di Rinaldo, e come
Orlando prese Re Carlo, e tutti li paladini, Venetia (s. a. ma forse della fine

del sec. XVI); in 8, a 2 coll., fjg. in legno.

Un' ediz. sconosciuta al MrLzi-To.si, e la seguente:

LIBRO cHiAMATo / AxTiFOR Di Barosia / 6 Iq u ttlc 1 1' tt 1 1 ci cL 6 lc q T QU
battaglie di Or / lando , & di Rinaldo, & come Orlan / do prese

Re Carlo ,^ iutti li/Pala-
d i n i. / y uam e nt e stam-
p ato co n alcun e d e ch i a

-

r a / l i n e a li s u o i c ant i.

In fine : F i n i s s e qu e s t a

p er a chi am at a A nti f o r

di B ar s i a st amp at a con /
s m m a d i li q enti a n e la
in clit a citta d i V en et i a

p e r A 1 1 e s / s a n d r o d e

V i a n. X e I li a n n i d el

S i q n r e. / M. D. LX.

In 12; numer. figure in legno.

Ne esiste una copia nella Bihliot.

Cavalieri, Ferrara.

[4]

A caso un giorno mi guido ecc.

Intorno a questo componimento
ecco quanto scrive lo Zalla :

«La caiizonetta uiusicale »a caso

un giorno« ha goduto di grandissimo
favore svilla fine del sec. XVI e nei

prinii del seguente. Xe fanno fede

le numerose traniutazioni uscite alla

luce in tal periodo. (V. Guerrinx,
Op. cU., pag. 335 e 509.) V. anche
una traniut. bergamasca nel libretto:

La nobilissimu . . . coiupagnia delli

hriganti della bastina. Ven. 161 1,

descritto dal Segarizzi a pag. 315 e

segg., 1 " vol. della Bibliografia delle

st. pop. della Bihl. Marciana (Bergamo
1913). Nel cat. Laxdau, Vol. 2",

A CASO VN GIORNO
MI GVIDO' LA SOKTE.

DOf^E Sl COn^TIEiq^E L^ T-I^lM^j
t U Scconda Tramiaotwne .

CON VN CAPITOLO BELLISSIMO
in lode dclla fua Diua, il piu bcllo chc mai

(\n ftato vdito da nirTuno.

A CASO V.\ GIORXO
|
MI GVIDu J,A .SORTE . . .

Venetia, In Frezzaria al segno della Regina, M. D. LXXXVl.
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pag. 371 e indicato rop.": Opera nuova dove si contiene littte le tramutuzione delle quattro

ottave che comincia a casa un (jiorno mi (juido la sorte . . . Firenze, Scal. di Badia. in-S.

8 cc, s. a. (sec. XVI fine).

Ecco Toriginale della poesia, (luale si trova col titolo: STANZE /DHh TAXvSILLO,
a pag. 348 della: Prima parte della scielta di stanze di dir. aut. toscani raccoltc da
M. Agostino Ferentilli (Venezia, Sessa, 1571):

A CASO un (fiorno mi (juido la sorte , Con quel poco di spirto, che (jli aiianza,

In un bosco di querci ombroso, cfc spes.io

;

Non mi duole il morir, dicea 7 Pastore ;

Oue giacea un Pastor ferito d morte, Pur che dopo la morte habbia speranza,

Che la stia Ninfa in sen se Ihauea messo

:

Di uiuere alcun temjio nel tuo cuore

:

La giouane gentil piangea si forte Dicea la Ninfa, hor come haurd possanza
Soura 'l suo amante, che lamante stesso, Di uiuer Fun de due, se Valtro muorc?
Se ben la piaga sua era mortaJe, S'io uiuo nel tuo petto, e tu nel mio,
Piangea 7 pianto di lei piii che 7 suo male. Come morendo tu, uiiier posso io?

Vaga d'ndir, come ogni donna suole, Et mentre ella le piaghe ud sciugando ;

Et di ueder che fine habbia la cosa, Et quel de'suoi begli ochi il pianto beue :

In un cespuglio, oue appena entra il Sole, Oh caso troppo lagrimoso, quando
Da gli occhi d'ambi due mi stetti ascosa

:

|

II ferito Pastor morir pur deue

II Pastor nel fornir delle parole, I Veggio la bella Ninfa andar mancando,
E 'l pianto della Ninfa dolorosa, Et cader morta, e per finirla in breue,

Parea, che Varia intorno, <!• le contrade, Si restorno amendue morti in quel suolo.

Facesser lagrimar per la pietade. Che Vuno uccise il ferro, d' Valtra il duolo-

Leclitore si servi della stampa seguente:

A CASO VN GIORNO /MI GVIDO LA SORTE. / DOVE SI CONTIEXE LA
PRIMA,/ e la Seconda Tvamnialione. / CON VN CAPITOI.O BEIyLISSIMO/

Lsilog.j

In fine: In Venetia, In Erezzaria al segno della Regina,/ M.DLXXXVI. in-8.

4 cc. n. n. c. segn. A. c. rich. (Bibl. Marciana, Yenezia).

[Prima tramutazione :
]

a) A Caso vn giomo mi guido la sorte

[ Seconda tramutazione :
]

b) VAga d'udir come ogni donna suole

CAPITOLO BELLISSIMO / in lode della sua Diua.

c) PEr te Dea, e fabricato il diuin coro.

[5]

Altobella /// ottavo, sopra la logica ecc.

Cfr. il Catal. Libri 1847, n. 1028 : L ib r d i b aii ag li a d e 1 1 i

b ar n i d i E r an ci a s 1 1 el nome d e llo A r dito ei G ag l i a r d

G i ov in e A Itob ello: nel qual mo It e b aiiag lie et deg nc cos c

sc puo vedcre. Venetia. August. Bindoni, 1547. In 4.

fig. in legno.

Cfr. ancora: Rosbi, Letlere di Andrea Calmo, Roma, Loescher, 1888: il

Calmo nclla lett. XL, lib. 3, p. 246: <'chiameme a lezer el Hbero de

Altobello, r i n n a m o r ame n to de Carlo . . . .»>; Melzi-Tosi, Bibl. dei

poemi cavalter. ital., Milano, 1865, pp. 10—13; Crescini, Marin Saimdo

precursore del Melzi, in Giorn. stor. d. letter. itai, V, 184; Folengo, Opere

macclieroniclie, ed. Portioh, I, 83.
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^rottuM nom m mndm
colbocalon Con altn* Soncttf alla iSerganiaf)

cbaj£rfa laOansa^an pi^ro.Stipsfa uommci

[6]

Fa la dansa, Zampiero, /« quarto ecc.

Lo Zalla, che riprodusse la caiizone citata dal C r o c e , insieme ad altri

componimenti, si servi della stampa seguente:

frottula nouQ tu nanbore
|
col bocalon Con altri Sonetti alla 13ergamas=

\

cba, Ct fa la ban^a ^an piero. Stapata nouame. [silog.i

In fine: d Brixiae per Damianu O ]acobii pbilippii. s. a. ma verso la metct

del sec. XVI.
in-S. 4 cc. n. n. s. scgn. ne rich. caratt. gol. (Bihl. Kazionale di Firenze).

[Canzone a ballo:]

a) TU nandare col bocalon

(I vSonetti alla Berganiascha.

6) TOgna e to volut ben za plu dun an.

c) (I E so nii inamorat de vo xi fis,

d) (I Togna stuni vedes come sta el cor,

(') (I Togna stu ste in ca e mi sto de fo,

/) (! I vos costum e ag el vos bel vis,

[Canzone a ballo:]

g) (I Fa la danza zan piero.

Per le frottole a) e g) , citate anche
nel noto centone bolognese (Ferrari,

Docimi., in Propugnatore, Vol. XIII, P. I,

pag. 432 e segg., versi 13, 42 e 45 del

centone) e molto diffuse nei secc. XVI
e XVII conie accompagnamento di balli

contadineschi, \". Rossi, Lett. del Calmo.,
Tor. 1888, ove sono riportate a pag. 4 28

e 443 secondomia stampa marciana di

contenuto identico a quella da noi

riprodotta (Segartzzi, Op. cit., n. ° 324).

La prima di tali canzoni e ricordata da
SlMEOX ZUCCOLLO DA COLOGXA in im

interessante passo della sua Pazzia del ballo (Venezia 1549), trascritto da E. Lovarixi
nelle Aggiunte allo .studio suUe Canzoni pop. in Ruzzaxte (Prop., N. S., Vol. I. P. II).

I «sonetti alla bergamasca>> si trovano anche in un rarissimo opuscolo della V. Em.
di Roma, la cui descrizione puo veder.si in Castellaxi, Xotizia di alcune ed. del sec. XV,
Roma 1877, ^^*' 26 a pag. 32.

[7]

Avri ruscio Balsarina, tofni sei ecc.

II verso 56 del noto centone del Ferrari, gia ricordato, suona cosi: De si
a p r i m i l u s c i b a l s ar i n a (e si noti che il v. 4 del centone stesso

dice : .1 u c r z i M a r c o l i 11 a s c a r p c p n i i c . . . .). II Ferrari crede clie

la canzonc cui questo verso si riferisce, possa ritrovarsi, cambiato il nome di

B a 1 s a r i n a in quello di B e r t o 1 i n a , in una canzone che egli riproduce

a pag. 461 del Propugnalorc (XIII), toghendola dalla stampa : I F r e s c li i

d e 1 1 a V i 1 1 a d o v c .s i c o n l c n g n B a r c c 1 1 c i t c, C a n zo n i ,

S d r u c c i li , D i s p c r a I r , (i r o f I c s c li c , B i s t i c c i , P c d a n t c s c h e ,

I n d o u i n c 1 1 i ,
S c r c n a l c , S n c 1 1 i , S r a t i n a t c , S c s t i n e. E l

i n u It i ni o // // /•" r // o m o 1 1 o g a l a n I c\ t u 1 1 c c s e p i a c ev l i.

frottula nouQ ([ Brixiae per Dainianum
& lacobum pbilippum (circa il 1550).
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Composti dal gia M. GIUUO CHvSARE CROCK. In Bologna. Per Barlolo-

meo Cochi, al pozzo rosso 1612. (fig. in legno; Bologna, Comiinalc, Caps. IX.

N.° 16). La canzone di cui si tratta, coniincia:

vSerenata bergaiuasca,

Bertolina, vita niia

at saludi a testa china

es te preghi in cortesia

avrir Tus de la cusina.

La canzonetta del C r o c e potrebbe anche essere il rifacimento di una piii

antica, (sec. XVI), che cominciava : Deh, averzi, Marcolina — Va' con Dio,

scarpe puntie — Deh, averzi Marcolina; e sulla quale occorrono varie testi-

monianze. Cfr. Rossi, Lettere del Catmo, p. 441, ov' e riportata; e D'An'cox.\,

La poesia popolare ital., p. 108.

Per il nome citato nell' ironico commento crociano ricordiamo un passo

di NiccoLo Rossi (sec. XVI): «Ne commedie io nomero quelle che da gente

sordina e mercenaria vengono qua e la portate, introducendovi Gianni

bergamasco, Francatrippa, Pantalone et simih buffoni . . ..» Dal Merlini,

Saggio cit., p. 131, nota. Inoltre il n.^ 1675 del Catal. Libri 1847, reca il

titolo: Nuova scelta di villanelle di diversi autori, con la canzon de
C aier ino n co n la T q nin a , r a cco It e d a Z an C az amo let a.

Trino. Giolito de Ferrari, s. a. (sec. XVI).

[8]

Buouo d' Antona sopra la Fisica ecc.

Per questo e gh altri poemi cavallereschi utih notizie si trovano nel volunie

del Rajna, Le fonti delV Orlcuulo Furioso. Per la bibhografia della antiche stampe il

Melzi-Tosi, op. cit., p. 102—109. Cfr. anche Rossi, Lett. di A. Ccdmo, p. 318.

II Cat. Libri 1847 ricorda 1' ediz. seguente: £ibro (^famato ^uooo &' ^ntona.
— Milano — per Valerio et Hieronymo fratehi da Meda. 1500. In 4;

a 2 coll., fio;. Ma la data e falsa: il hbro fu probabihnente stampato verso il 1550.

II. n." 1031 del medesimo Catalogo, che una nota dice sconosciuto al

Melzi, e il seguente : Libro chiamato Buovo dAntona, nel
qual si contiene tutti gli suoi fatti mirabili che lui

fece, con la sua morte. — Milano — Vic. Girardoni (s. a.). 48 ff
.

;

a 2 coh.; fig. in leguo. Prima nieta del sec. XVI. Inoltre: Buovo
d'Antona, nel quale si tratta delle gran battaglie e fatti

chelui fece, con la sua morte — Venetia 1641.

Con un' incis. in L sul frontesp. E il n." 5912 del Cat. Hoeph 1896.

Un' altra ediz. sfuggita al Melzi-Tosi e la seguente: LIBRO chiamato Buouo
de An / tona, nel qual se contiene li fatti mirabili che lui/fece
con la sua morte ecc. In fine : Stampato iii V i n e g i a per Francesco

Venetiano. MDLVII.
72 cc. n. n. (A. I.). Caratt. gotici; 1 coll.; fig. in legno.

[9]

Bazzica con il couicnto, tonii dicci, ecc.

A che cosa abbia voluto ahudere il C r o c e , non sappiamo. V^ un titolo

completamente fantastico, suggeritogh dal noto giuoco di carte, oppure
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veramente esisteva un opuscolo popolare, che dettava le norme del giuoco

stesso, conie piu tardi si ebbero in latino maccheronico i versi, ancor oggi

assai diffusi, del C li i t a r r e 1 1 a , sul giuoco del tresette? Se si, non e

improbalile che si avessero, come spesso avveniva, delle tramutazioni giocose

e fors' anco comparazioni amorose.

[10]

Belizari da Cingoli, sopra la Dialetica, ecc.

Di Belisario e Benedetto da Cingoli parlo il Crocioxi, hc

Marche, Citta di Castello, Lapi, 1914. Del secondo, assai piu conosciuto,

furono stampate le poesie nel 1503. Sonecti/Barzelle/etcapitoli
d e 1 / c 1 a r o p o e t a / B. C i n g u / 1 o. In fine : I m p r e s s in Roma
p e r M a i sir J a n n i B e s i ck e n / nel anno de la incarnatione del

nostro Signore / M ccccc iii a di iii de febraro nel pontificato del / N. S.

Alexandro papa VI. Anno Vndecimo /. Da questo rarissimo volumetto. con-

ser^-ato alla Trimikicma, il Flamini pubbHco, per nozze Bacci-Del lyungo, 1895,

(Pisa, Mariotti) due barzellette : «lya fede nella presa di Granata»
e «M o r i f a c t i C h r i s t i a n i ».

Di B e 1 i s a r i o , il cui nome figura in varie stampe popolari del

sec. XVI, quasi esclusivamente per questa frottola, si occuparono il Ferrari,

che riprodusse il breve componimento in Giorn. stor. VI, 352 e segg., e il

Rossi, Lciiere del Calmo, pp. 297 e 490. Lo si ritrova anche nel C o d. M a r c.

vSec. XVI It. IX. 310. cc. 64^' 66^'.

La frottola e quasi sempre accodata ad altri componimenti, come neirediz.

dello Zopino : Barzelc / ta de messer Faustino da Ter / docio in laude della

pecunia / et la autorita de Salomo / ne in frotola de Beli/zario da
Cingoli/con alquanti sonetti ar/ tifiziosi/ opera nova. In fine: Stampato

in Venetia per Nicolo Zopino (s. a. M i s c. M a r c. 2419. i; 8 cc; mni. q8x 142;

o in quella fiorentina del 1565: El contrasto della Biaca, et della/ Bru/netta:

Con vna frottola de Bellizari da Cingoli. // Nuovamente stampata //

[xilogr.j In fine: Stampato in Firenze Anno / MDLXV. In 4"; car. rom.

;

4CC.; Bibl. di Wolfcnbilltcl: cfr. Milchsack e D'Anxona, Due farse ecc.

Lo Zalla, seguendo 1' indicaz. del Rossi, ripubbUco la frottola servendosi

di un raro esemplare palatino [E. 6. 6. 153. n" 11] della fine del sec. XVI.
in cui il componimento figura da solo, ma e mancante degH ultimi diciotto

versi ; e della stampa sequente

:

FROTTOLA/DI BELISARI/da Cigoli. / Nuoiiamentc ristampata, . . . [silog.].

In Fiorenza, per Gianantonio Caneo. / Neha Piazza del Serenissimo / Gran

Duca. .s-. a. ma primi dcl sec. XVII.
in-8. 4 cc. n. n. s. scgn. c. ricli. (Bibl. Nazionale di Firenze).

Al verso della l.a c. com. la jrottola

— CIII intcnde staga attento.

Balla le oche, in qiiavto, touii cinquc ecc.

Lo Zalla ri])rodusse la canzonetta di su una stampa della Raccolta

Landaii di Fircnze.
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QVESTA vSI E LA / Canzon la quale dice, le / fatto el pan caro / Vecchin /
CON QVELLA, de Balla le Oclie/ [silog.]

s. l. n. a. iim Venezia (?), seconda mela del sec. XVI.
in-8.

-I
cc. n. n., segn. a., s. rich.

[Canzonetta:]

a) DEH va via caro vecchin,

LA CAXZOXETTA / de balla le Ochc.
b) B.\LL.\ le Oche sul sabion.

II capoverso della canzonetta b), acco-

modato alla misura endecasillaba, si trova

anche nel centone bolognese pubblicato dal

Ferr.ari (v. II : Balla salta con le oche in

sul sabione). Si tratta di una cantilena

usata nel sec. XVI, per accompagnare i

balli contadineschi, come ci fa conoscere

SiMEON ZuccoLLO iiel passo della Pazzia

del ballo. ^)

II brano, riportato anche dal

LovARiNi, Aggiunte, p. 7, dice: «Co-

noscendo appresso la gran leggerezza

et il pochissimo di molte di queste

cervelhne et cianciatrici in ballo et

fuor di ballo, le dicono a buona
ciera su la faccia, ch' elle sono ocche

con quel verso loro: ballan le

ocche.»

Nel I\^ V a n V r u in n -

V i s s i m a del Bolla, p. 170, vi

e una canzonetta bergamasca D c

hala le oche. Cfr. P'umagalli,

Barl. Bolla ecc, 1893: vi e ricor-

dato anche il passo del Croce. In-

oltre cfr. Fr. Novati, La raccolla di

st. pop. ital. della Bibl. di Fr. Reina,

in Lares, II, 1913. N^' 96.

Oy ESTA SIE LA
Canzon la quale clice,le

fatto el pan caro

Vecchin

CON QVELLA
deBallaleOche

Q\'ESTA SI E LA
|
Canzon . . .

Venezia. seconda meta del sec. XVI.

[12]

Cabalao sopra la Mateuiatica di Eiidide ecc.

E quando Cabalao vendeva menole
Adesso va gridando: aghi da pomole,
Agucchie da Lansau per le pettegole.

Cosi nella « i n c a t e n a t u r a » del B i a n c h i n o. Cfr. Ferrari
.

Giornale di Filol. Rom., III, 83. II Guerrini ci ricorda il testo della canzo-

netta del Croce, che ritroviamo in mezzo ad altri componimenti nella stampa
seguente : Canzonette/ridicolose e belle/di Giulio Cesarc

1) LaPazzia/delballo/ composta de M. Sinieon / Zuccollo da Cologna / In
Padova / Per Giacomo Fabriano / :\I.D.XLIX / Con gratia et privilegio.

16
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Croce/cioe/Il spasso del marito e la/moglie in villa/Gabalao/La Minghina

ch' ha perso/la sua galHna/Li tre leccardi/La carrozza del buon tempo/La
sordina / II maridazzo di molte / sorti di erbe // In Bologna per 1' erede del

Cochi. Al pozzo rosso da/S. Damiano. Con lic. de' Superiori e pri.

II GuERRiKi aggiunge «. . . Otto carte in formato piccolo ... II G a b a 1 a o

e un canto di un venditore ambulante, in dialetto veneziano, di i6 strofe di

quattro versi ottonari ciascuna, stampato in una ventarola . . . per Bartolomeo

delle Ventarole al Pozzo Rosso i6o6 ed attribuita . . . a Giorgio Zafaraio.

La grande incisione rappresenta il protagonista venditore di aghi e di

spille . . .» L' edizione, come piu avanti osserva il Guerrini. e posteriore

al 1640. Altre edizioni degli eredi Cochi hanno le date 1628 e 1639.

[13]

Campriano, ttitte V opere, ecc.

Per questo poemetto assai diffuso e che gh editori di Hbri popolari

continuano ancor oggi a ristampare, il Novati avverti che « in fondo, tenuto

il debito conto delle trasformazioni sofferte, Marcolfo, Unibove,
Campriano, Bertoldo non sono che altrettante riproduzioni del

medesimo tipo, dell' uomo di vile condizione (schiavo da prima, contadino

poi), semplice e goffo, ma scaltro e sagace, che talora vince in saviezza i piu

nobili, i piu prudenti, i piu savi.» Cfr. Giorn. stor., V, 258.

Per la bibhografia v. 1' ediz. procuratane dallo Zenatti, Bologna, Roma-
guoH, 1884 {Scelta ecc. disp. CC); Picot, La Racc. dei poemetti italiani della

Bibliot. di Chantillij, Pisa, Mariotti, 1894, N^ i; Matteucci, Descriz. ragion.

delle stampe popol. della Gouernativa di Liicca, Milano, 1911, N° 5 (da II libro

e la stampa); Segarizzi, op. cit. n.^ 175. Altre notizie puoi vederle nel

Rossi, Lett. di A. Calmo, nel Merlini, Saggio cit., nel Milcksack-D'Ancona,

Due farse del sec. XVJ, ecc. II Cat. Libri 1847, registra al n.^ 1438:

H ist r i a d i C a m p r i an co ni a d i n , il quale era molto povero, et

haveva sei figHole da maritare et . . . faceva cacar denari ad un suo asino . . .

et vende una pentola che boHva senza fuoco, ec. (verso il 1550); s. 1. e a.,

in 4, 6 cc. a 2 coll., fig. in legno. Un' altra ediz., s. l. et a., in 4, a 2 coll.,

4CC., fig. in legno, (meta sec. XVI) e registrata al 11. ° 1439; una terza,

Padova, G. Ant. Remondini, 1669, in 4 ° e indicata al n.° 1440.

DcUe ediz. popolari moderne ricordiamo quella del Salani, 1889; 70 ottave,

24 pagg-

Lo Zalla riprodusse il poemetto di su una stampa bergamasca, con-

siderata come la piu antica di quante se ne conoscono: presenta infatti molte

e notevoH varianti rispetto alle edizioni di piu tarda eta che servirono di base

alla ristampa deUo Zenatti.

[L a s t o r i a d i C a m p r i a n ol

Al recto deha i. c. com. il poemetto adespoto e anepigrafo: — Pet dar

solazo aciaschedu lectore.

S. 1. n. a. ma prima meta del sec. XVI. In 4. 4 cc. n, n. a 2 coll. segn.

a. s. rich. (Biblioteca Civica di Bergamo).
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[14]

Canzone di Madonna Tenerina, comentata ecc.

Cfr. GiHRRiNi, 0/>. cil

zonetta del C r o c e noii

, 369. «I/a niemoria di questa fortunatissima can-

e ancor spenta (o per lo nieno non lo era alcuni

anni addietro) nel contado bolognese, e le gesta di M a d o n n a T e n e r i n a
,

improntate al noto niotivo della

C A N Z O N E
Dellc lodi di Madona T EN E R I N A:
NcIIaquaiccon gran Aupor dcllcgcn

t\4 vengonocancati, imarauigliori

satira contro la debolezza fisica del

sesso femminile, sono passate amodo
proverbiale.» Cosi lo Zalla. E il

Faxfani aggiunge: «Nei secoli passati

era popolarissima la storia di M o n a

T e n e r i n a , la quale si affaticava

e quasi veniva meno mettendosi a

fare le piu lievi azioni; le quali azioni

e i loro pericolosi effetti su quella

povera donna, sono descritte in cia-

scuna strofa di quella storia, adesso

ridotta rarissima. La memoria di

M o n a T e n e r i n a pero non si e

dileguata; ed e comune il sentire

esclamare Mona Tenerina verso

alcuna o alcuno, clie incitato a

qualchc lieve fatica, se ne mostra

ritroso come di cosa troppo labori-

osa. » {Cenio proverbi e motii iialiani,

Firenze, 1887. N.OLXXIX; «M o n a

T e n e r i n a. »)

Le gesta di ]\Iadonna Tenerina

disgradano quelle delle «tre regine

delicate» di cui alla novella X del

V e t a 1 a p a n c a - v i m 9 a t i c a.

Vedansi le note del Bettej, che la

tradusse (p. 149) per interessanti

raffronti

.

Lo Zalla la riprodusse di su la

stampa seguente : CANZONE/D e 1 1 e

1 o d i d i M a d o n a TENERINA/.
vengono cantati, i marauigHosi /

Giulio Cesare Croce.
Segue una rozza incisione in legno,

busto. In basso : In Bol. n 1' Er

accldcnci dclla vitca fua.

Compoda da Giuiio Cefarc Croce»

In fiol. |>r£r.dcl Qo. c6 ic.de'Supcr«

CANZONE
I

Delle lodi di Madona TENERINA
1

In Bol. p TEr. del Co[chi].

Nella quale con gran stupor delle genti,

accidenti della vitta sua. / Composta da

donna a mezzorappresentante una

del Co. cb lc. de' Super.

La canzonetta che occupa quattro carte piccole, niale impresse, si compone

di 41 strofe, ciascuna di quattro ottonari col ritornello: Oh q u a u t' e r a

T e n e r i n a . . .

16*
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Fu costei si delicata

Che pareva esser formata

Di butirro o di giuncata

O di pasta zuccherina;

O quanfera Tenerina.

Un' altra ediz. e citata dal Catal. Libri 1847 (n." i553); una terza fu

stampata dagli eredi di Ant. Pisarri. 1699.

Per la frase contenuta nel titolo « J a n u a s u m r u d i b u s » ci soccorre

una lettera del Calmo; (la prima del primo libro, ediz. Rosst, p. 6): In die

ottava Natali Domini, mensis aquaiticis, conente primo J anua sum
r udib us. E anche un ricordo del Doni, il quale, in una lettera a Francesco

Strozzi, dopo aver narrato un certo sogno, conchiude: et vi giuro adverbial-

mente che le cose andranno male fra i volgari et i latini. lya cagione e

questa che e' sono entrati per la i a n u a s u m r u d ib us loco secreto.

DoNi, Lettere, Venezia, Scotto, 1544. c X . E anche Rossi, Lett. di A.

Calmo, p. 6.

Deh non piu guerra, tonii tre, ecc

Intorno a questa poesia ricordiamo una canzone che comincia:

Donna ingrata, or non piu guerra,

ed e scritta, di mano dello Stradino, nel C o d. M a g 1 i a b. cl. VII, 735. La
pubbUco il Gentile per nozze Campani-Mazzoni, nell' opuscolo «X/V canzoni

musicali inedite», Firenze, Carnesecchi, 1884.

NegH indici delle opere del C r o c e ,
pubbhcati dai Cocchi, vi e indicato

fra gh scritti non stampati e introvabili un Deh non piii guerra. tramutato.

[16]

Disperata d' amore, di Baldassarre Oliinpo, ecc.

Intorno all' origine e alla diffusione di questo componimento in genere,

confronta V. Cian, Le rime di Bartolomeo Cavassico, notaio bellunese, Bologna,

RomagnoH-DairAcqua, I, p. LXXXVII e segg., e il mio studio: Benedizioni e

maledizioni in amore (A proposito di uno strambotto inedito), in A rcJiivum
Rom an i cum , III, 2.

ly' O 1 i m p o scrisse parecchie disperale, ma sempre col titolo : «Capitolo

de lamentazione che fa 1' amante, ecc» e che, sotto certi aspetti, potevano

considerarsi come propaggini e ampHamenti di quegH « Strambotti di lamento

»

cosi cari al poeta. Qui invece il C r o c e ha vohito aUudere ad un singolare

componimento deU' O 1 i m p o , che ai tempi del canterino bolognese doveva

ancora godere di una notevole diffusione, e precisamente ad una nD i s p e r ai a

d a r ider e », che inserita dopprima neU' A u r o r a
,

percorse poi le piazze

d' ItaUa in altrettanti fogU volanti. II sassoferratese, stanco dei suoi lamenti,

si decide finalmente a farne la parodia con questa «c o n t r o d i s p e r a t a»,

in cui le terzine si rincorrono satiriche o ridanciane, per conchidere, a mo' di

Monsieur de la PaUsse:

E chi in donna si fida, tia da poco,

e possa esser da loro ognor gabbato,

e possa sempre stare unto il cuoco,

E a chi muore possa uscirgH il fiato.
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Iv'A u r o r a , che contiene la poesia, e uno degli ultinii libretti del

Sassoferrato, o meglio un rifaciniento postumo in cui troviamo inserite

grossolane contraffazioni dell' O 1 i m p o. A questo, che rendero presto di

pubblica ragione, sono giunto dopo 1* esame stilistico e quello dei dialettismi.

La prima edizione conosciuta e la seguente:

A u r o r a; Hbbro nuouo . . . composto per B a 1 1 h. O 1 y m p o / Oue sono

Capitoli de vari prepositi. Epistole. Mandrigali. Canzone Novamente stampato.

Vinegia, Bened. de Bindoni, 1539.

A questa ediz. di cui si conserva copia al British Museiim (cfr. anche

Cat. IvIbri 1847, n. 858'^"^; Graesse, V, 19) seguirono quella di Venezia, 1555
(Haym, Biblioiheca ital,. Milano, 1771, I, 237), una terza pure di Venezia, per

Francesco di Tomaso di Salo e compagni, in Frezzaria, al segno della Fede

(Ven. Marciana; cfr. Essling, II, (2), 679) e quelle di Piacenza, 1613, di

Piacenza, ristampata in Pavia [1613), (entrambi al British Miiseum), di

Viterbo, per Pietro MartinelH, 1672, (Roma, Angelica), di Lucca, 1691,

(Brit. Mus.).

[17]

U historia di Maestro Grillo, tradotta di Lombavdo in lingua Milanese, ecc.

II PiTRE, che fino dal 1885 ebbe a occuparsi di qucsto poemetto, scriveva

{Novelle popolari ioscane, 1885, p. 287): «Molto ci sarebbe da dire intorno a

questo G r i 1 1 o , la cui esistenza reale si riporta al secolo duodecimo, o forse

agli ultimi dell' undecimo. Secondo Ovidio Montalbano, le cui notizie sono

nel cap. XVI dello S c u d d i R i n aldo , Scipio Glaveano sarebbe

niorto prima del 1164. Un poemetto di 47 ottave, intitolato «Opera nuova,

piacevole e da ridere, d' un villano lavoratore nomato G r i 1 1 o , il qual volse

diventar medico», ecc, fustampato e ristampato col nome di Giulio Cesare
C r o c e , al quale venne indebitamente attribuito. Giannandrea Barrotti,
nelle annotazioni al canto XV di B e r 1 Ido , st. XXII, racconta come

G r i 1 1 o fosse un valentissimo medico bolognese, «e uno dei primi che in uso

ponesse, il medicare simpatico, con la qual arte gh vennero fatte diverse cure

meravighose in mah disperatissimi, le quah gH produssero molto credito presso

de' principi e signori graiidi: ma 1' invidia gH suscito contro non pochi avver-

sari che lo calunniarono e posero in burla.» Di G r i 1 1 o fa menzione il

Lipri nel M a Im a n l i le , c. X, 54, cantando:

E parve giusto il medico indovino

Gia detto Mastro Grillo contadino.

I medesimi aneddoti deha nostra novehina, con Hevi varianti poetizzo

Tautore del Grillo, canti dieci d' Exanie Vignaivolo (In Venetia, presso

Homobon Bettanino, MDCC XXXVIII).

Nelle F acezie del Poggio, n. CLXXXIX, un tal PetriUo Hbera uno

spedale daHa canagha che vi e raccolta, dando a credere che ogni piaga potra

guarirsi con un unguento fatto col grasso di un uomo. E mentre si prepara

a tirar a sorte chi de' ricoverati debba essere ucciso, questi fuggon via

atterriti.»
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Aggiuugeremo clie iu uu <'Sonetto a' lettori») che fa parte dell' opuscolo

:

Braure tremende/clel Capitano/Belerofoute/' Scarabombar-

done da Roc / ca di Ferro / Tratenimeuto piacevole iu / Dialogo / di Giulio

Cesare Croce// Bologua Cocchi 1629, si canta:

Oueste non son leggende favolose

Di G r i 1 o , del Gonnella o di Morgante
Fatte per campiacer il volgo errante

O tratener le genti cnriose . . .

GiAcoMo Ulrich penso ripubbhcare il poemetto «d' iguoto autore >> ser^- eu-

dosi di tre edizioui veuete (Livomo, Giusti, 1902) e precisamente di quelle

degh anni 1537, 154Q, i557- I^o studioso corredo la ristampa di uua prefazione

e di un glossario, ma la patina veneta di cui gh stampatori ricoprirono la

redazione originale, gh impedi di orizzoutarsi suUa patria del suo autore. II

quale e un marchigiano, ed e stato da me ritrovat ) iu una rarissima stampa

del 1521. Perche nehe successive edizioni il nome deh' autore scompaia, noi

uon sappiamo : probabilmente Pierfrancesco dei Conti di Sentino
(Camerino) ebbe amichevoh pressioni dai suoi pareuti o dagh amici, affiuche il

suo nome non figurasse sul frontespizio deh' arguta operetta. Di im' altra

raccoltina di versi hceuziosi, intitoiata TRIOMPHO DEL NOVO MONDO,
abbiamo rinvenuto copia neha Bibliot. de VArseimle a Parigi, e un esemplare

mutilo anche ueha Bihl. Cavalieri di Ferrara

Per maggiori notizie suhe origini e la fortuna del poemetto e sul suo

autore, rimando aha mia nota- II poemetto popolare Grillo medico e il

suo autore, in Archiuum Romanicum, IV, 3, 1920. Ahe ediz. ricordate aggiun-

gero queUa del sec. XVII, ahe Scale di Badia (Libri 1424), e un' altra della

mia Raccolta. —
O p e r a nno v a./ p i a c e v le , e d a r id er e/ Di un vihano lavoratore/

nomiuato / Griho / II qual vohe diventar medico. / Istoria behissima in Ottava

Rima, nuovamente/ ristampata, e di Figure adornata // In Lucca per il Beue-

diui. Con hcenza de' sup./

In 16; cc. 48; con fig. in legno sul frontesp. e nel testo. Fine del secolo XVIII.

L'operetta prosegue ancora il lortunato giro tra i volghi. Meno male che

r editore Salani, ristampandola, non abbia perseverato a chiamarla Opera
n u V a. Kcco infatti il titolo deha sua edizione

:

Opera beha / piacevole e da ridere / di / uu vihano hivoratore / nomiuato /

G r i 1 1 o/che/divento medico del Re/ Storia antica iu ottava rinia/ nuovameute

ristampata per ricliiesta universale. [xilogr.j. In fine' Firenze, 1893, Tipogr.

Salani, ecc. Pp. 46.

Per altre notizie cfr. ancora: MnRLiNi, op. ciL, p. 68; R.\si, Comici ilaliani,

1, 73; BuscK, Folk-Lore of Rome, p- 392: Doctor G r i 1 1 o. II Rua, neha

recensione ahe Lctlere del Ccdmo, in Arch. Tradiz. popol., VIII, 86, ricorda

cbe uno degh aneddoti di questa storia popolare trovasi iu Toscanella, /

motti, le jacetie, (ugutic, Imrlc ecc, Veuezia, per Bernardino Fasaui, 1561,

a cc. 32x33. Oltre aU' accenno fatto dal Ln'Pi e gia ricordato, trovaseue uel

Malmantile uu secondo, che assume qualche iniportanza per le lcggende

iusieme ricordate:
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Altri poemi poi vi sono ancora
Ed hanno caparrato alla Condotta
Grillo, il Giambarda, Ippolito e Dianora,
I Setti Dormienti e Donna Isolta (c. VIII, st. 28).

E fiiialmente, oltre le testimonianze ricordate i\A iiiio studio, ecco conie si

esprime Gian Carlo Passeroni:

Alcimi medicastri per esempio,
I quali sono tanti Maestri Grilli,

De' nemici avrien fatto orrido scempio
Se di Marte seguivano i vessilli.

[Cicerone, c. VIIIj.

[18]

La Gatta da Padoa, voliimi diie sopra i digesti ecc

Su su su chi vuol la Gata
Vengi irmanti al bastione

Dove in cima d'im lanzone
La vedeti star legata.

Cosi comincia la Vitioriosa Gata d e Padua (Cai. Libri n.° 1291),
riprodotta dal Medin, Bologna, Romagnoli, 1892. AUo stesso ciclo appartiene:

La risposta alla vittoriosa Gatta ecc. Padova, Randi, 1893 (a

cura di A. Medin).

II fatto, coni' e noto, si riferisce all' assedio di Padova del 1509. II

LovARiNi, Aggiimte ecc, p. 20, parlando della canzone dice: II curioso potra

trovare nella Storia del Bnzzacarini (e prima e data 1' indicazione

:

G. B. BuzxACARiNi, Storia d'Italia dal 1463 al 1520; cod. della Comim. di

Padova, segnato B. P. 55) la indicazione del eiorno preciso in cui quel canto

nacque.

Si veda anche Alessandko Luzio, Fabrizio M ar amaldo , Niiovi

documenti, Ancona, 1883. In appendice e riprodotta (p. 100) la canzone.

secondo la stampa di Venezia 1582, appresso Bernardin de Fraucesco; 4 cc
a 2 coll. {Misc. Alessandrina XIII a c 37). La Gatta di Padova c anche
nel Cod. Marciano It., cl. XI n.° LXVI, a c 195^'.

[19]

II Geloso Fiorentino, libri sei in carta pecora, ecc.

La gaia novella per\'ase di schietto umorismo le allegre brigate per piu

generazioni. Alcune stampe di essa e in special modo quelle piii prossime ai

tempi del C r o c e , portano il titolo : II geloso da Fiorenza. che

maggiormente si avvicina alla rubrica delV I n d i c e. Cfr. ad es., 1' esemplare

della Maqliabectiiana:

II Geloso/da Fiorenza/ dove si contiene / hi. sciocchezza d ' un
marito, il quale cre/deva di trovar la/moghe in/ adulterio. In Bassano, et

in Trevigi/Per Giovanni Mohno, Con Hcenza de' Superiori. S. a,. ma sec XVII.
In 4°; 4 cc nn.; 2 coll.; fig. sul frontespizio.
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Lo Zalla la riprodusse di su una stampa del sec. XVI.

HISTORIA DEL GELOSO/ [silog.]

s. l. n. a. ma Firenze, seconda metd del sec. XVI.
in-4. 7 cc. n. n. a 2 col. seg. A. c. rich. (Bibl. Nazionale di Firenze).

Al recto della l.a c. sotto la silog. com. il poemetto

:

— PEr fuggire ozio el prauo cogitare.

Per la bibliografia delle molteplici edizioni, v. Passaxo, Nou. in uerso,

Bol. 1868, p. 59, MiLcn3ACK-D'AxcoNA, Due farse, Bol., 1882, p. 133. —
PicoT, La racc. di Chaniilli], Pisa 1894. n." 20. — Varnhagen, JJeber eine

sammhmg ali. it. Drucl<e der Erlanger univ. bib. Erl, 1892, p. 5^7. —
Matteucci, St. pop. d. gov. di Lucca, Mil. 191 1, p. 11.

HISTORIA DEL GELOSO [S. 1. n. a. ma Firenze, seconda meta del sec. XVI].

[20]

II Gioco di Primiera, voliniii 9 coji iina gitmta ecc.

II "Capitolo del giuoco della Primiera,, , stam])ato a Roma nel 1526 non e

clie un commento burlesco a uomini e fatti del tempo e di cui possiamo con-

siderare come [un timido precedente le glosse lessicali, grammaticali e metriche,

aventi tutt' altra apparenza clie di gravita, che il Folengo appose alla sua
"Zanitonella,,. [Cfr. A. Momigliaxo, Le quattro redazioni della "Zanitonella,, in

Giorn. slor. clella letter. ital, Torino, Chiantore, 1919, fasc. 217, p. 21]. Commenti
simili si rincorrono frequenti durante tutto il secolo XVI. Su di essi richiamo

r attenzione A. Salza, Francesco Coppctta dci Becculi, etc. nel IIL'^ Supplcmento
del Giorn. stor. della lett. itai, 1900, pp. 121 sgg. Riproduco qui quello inserito

nel Lamento di Piero Strozzi, cfr. n. 34.
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[GIUOCO DI PRIMIERA SOPRA LA GUERRA CHE OCCORRE AL
PRESENTE.

Marforio e Pasquino parlano insienie.

M. Chi gnioca, o la ? P. Francia, e 1' Imperadrore.
M. il 3. s. Giorgio a che guioco P. a Primiera
M. che va di poi jx)sta P. siena a buoua cera.

M. el resto poi quanto a P. tutta la Corsica.

M. Che tiene in niano il Re P. pmito maggiore
M. Carlo poi P. auch' ei ha buono, e spera.

M. s. Giorgio P. tre letti a buona cera.

e sol gU manca il quarto ad vscir fuora.

San Giorgio parla, 6 voi fate partito

il Re dice no no, scoprite presto,

che tengo nelle man gia punto buono.
Pian dice al Re Tlmperadore ardito

ch'anch'io sol coppe vagUo che pia sono
non ti dispiacera, ch'io tiro il resto.

E ragionando in questo

Ecco rimperadore a poco a poco
poi dice al vostro loco.

Tornate dunque 6 Re a casa vostra

che la Corsica e siena sara nostra.

IL FINE.

Nel Catal. Eibri 1847, ^.l n." 1307 e indicato: Opera nova composta
per Giul. Mantoano nella qual si contiene un capitolo di Primiera, et

molti bellissimi sonetti et una stanzia sopra la destruttion di Hierusalem

(s. 1. e a.) in 8, di ff. 8. (meta del sec. XVI). In nota si avverte: «Recueil

facetieux et satirique. Ee jeu de la Primiera a lieu entre les divers

princes italiens».

Nel medesimo Catalogo, n.° 2458, si ha un altro opuscolo : Capitolo d e 1

gioco della primiera, col comento di Messer Pietro Paulo
da San Chirico. Roma, Minitio Caluo, 1526. In 4°. II n.° 2460 e una
nuova edizione, Venetijs, Bern. de Bindonis, 1534. In 8".

Ma il C r o c e piu probabihnente ha voluto alludere alla canzone « S o p r a

el gioco della primiera» notevolmente diffusa ai suoi tempi, che comincia

Chi me dara la voce e la maniera.

Si ritrova anche in un raris.simo opuscolo popolare posseduto dallo Zalla:

Opera nova/dove si contiene/ diverse canzone/non piii poste in luce per

Alfonso Cor/tese aHas Trastullo di Ca/stro Cucco// Agion-

tovi di nouo il g i o c o d e 1/ 1 a P r i m i e r a./— / S. 1. 1592.

[21]

Hippolito, e Leonora soprn V AriUnetica, ecc

I casi pietosi dei due amanti commossero per lunghi anni i volghi, e oltre

che dalla tradizione orale, rinverditi da numerosi opuscoletti, giunsero fino a

noi, dopo quattro secoH di vita fortunata. Per le numerose edizioni di questa
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C^HypoIitoBuondelmonti & D'anora dc Bardi CiptadlniFiorcfttfnl.

<[Hypolito Biiondflraonti iV Dianura dc Bardi . . . Firenze, Bartolomeo Castelli, s. a., ma primi del sec. XVI.

celebre novella, di cui le piu antiche edizioni, furono disputate a colpi di

sterline per la liellezza della xilografia iniziale. cfr. il Passano, p. 122; il
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Milchsack-D'Ancona, p. 183; il Varnhagen, p. 54; il

nn. 166, 167. II LiBRi segnala sei edizioni, oltre ad

1620, dal titolo : La Historia de Hippo-
lito et lyionora. (Cat. 1862, n. 467).

lyO Zalla la riprodusse da una delle stampe piu

antiche, in cui la redazione della novella si presenta

nella forma piu completa (108 ottave).

([ Hypolito Buondelmonti & Dianora de Bardi

Ciptadini Fiorentini. [silog.]

In jine : ([ Finito Hypolito & Dianora / Stampato
in Firenze apetitione di

Bartolomeo/ Castelli, 5. a. ma primi del sec. XVJ.

in-4. 6 cc. n. n. a 2 col. c. segn. a. s. ricJi. (Bibl.

Nazionale di Firenze).

Al verso delki l.a c. com. il poemetto

:

— O Soma sapieza o uero Dio

Fin. al recio della c. 6:

4sta storia e / finita al uostro honore.

PicoT, p. 7; il Segarizzi,

una settima di Trevigi,

H Kr

m mt!

Marca tipografica

di Bartoloraco Castelli.

[22]

La gran battaglia de Gatti ecc.

Ouesto poemetto di 76 ottave dovette godere di un notevole favore, a

Una delle piu anticlie

edizioni e certamente

quella del G u a d a -

g n i n o , riprodotta

dallo Zalla.

([ I^a grande Battaglia

delli Gatti, e, de li

Sorci : Stampata
Nouamente, [silog.].

In fine: (| Stampata

in Venetia per Giuoani

andrea Vauassori ditto

Guadagnino.

s. a. ma inlorno alla

meta del sec. XVI.

in-4. 4 cc. n.n. a 2 col.

segn. A. s. rich. (Bibl.

Marciana di Venezia).
([ La g-rande Battaglia delli Gatti, c, de li sorci .... Venetia Giuoan

andrea Vauassori ditto Guadagnino (circa I540).
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Al recto della l.a c. sotto la silog. com. il poemetto

:

— NEl tempo che parlaua gli animali.

Al verso delVult. c. finisce

:

e qui finisse la legiadra historia.

lya prima forse e quella del 1521, s. n. t. H il n.° 24 desciitto dal Picot,

Poemelti italiani ecc. Per altre ediz., vedi Milchsak e D'Ancona, Due farse,

p. 253; Cat. Laxdau, I, 374. Un' ediz. di Padova, per Sebast. Sardi, s. a., e

registrata nel Cat. Zondadari, n. 482; una di Orvieto, s. a., e indicata nella

misc. descritta al gia citato n." 467 del Cat. I,ibri 1862; una terza dei

Pisarri (sec. XVII) e nella Misc. Palatina, E. 6. 7. 55 ; una quarta in Trevigi

et in Pistoria per Pier'Antonio P"ortunati e descritta nelle Collez. Rossi-Calli-

goli. Cfr. ancora: Novati, Racc. di Fr. Rejna, n.^ 59 e la Bibliofilia,X,ii-i2.

Rifacimenti a noi vicini sono : «La terribile crudelissima
tremenda e sanguinosa guerra occorsa nuovamente tra cani e

gatti, composta da A n t o n i o M i c h e 1 a s s i da Fiorenza. Trevigi, Righet-

tini»; quelH di Bologna, 1804, alla Colomba; di Lucca, 1825, Baroni; ibid.

s. a. E finalmente la «Guerra tremenda seguita 1' anno scorso in

Cahcut fra Cani e Gatti, Venezia, Cordella, 1880».

La Girometta a cinqiie voci, in compendio, ecc.

Intorno a questa fortunata canzonetta fiorisce ormai tutta una letteratura.

II Novati, nel suo studio su La storia e la stampa nella prodiizione popolare

italiana, in Emporium, 1906, 2.^ semestre, riproducendo varie stampe antiche

vi comprese anche un sonetto che descrive il paese di Cuccagna (In

Roma, presso Carlo Losi, sec. XVIII). Ivi e detto: «. . . qui senza alcun

pensier si va cantando — la G h i r i m e 1 1 a che d' amor si lagna.» Cfr.

anche il Rossi, A. Calmo, p. 410. Anche 1' «i n c a t e n a t u r a» del Bian-
c h i n o la ricorda : « Chi t' ha fatto le belle scarpe — Che ti stan si ben —
Che ti stan si ben, Girometta — Che ti stan si ben.» Cfr. D'Anxona,
La p. pop., p. 117.

Nel dialogo il Boirigaro di C. Spoxtoxe si ricorda come comunemente
cantata «in Bologna da fanciulH quando su '1 lauto e su la viola e quando su

r arpicordo, or con le pive a ballo e finahnente ridotta a suon di musica . . .

con tromboni, cornette e cornamuse da sonatori eccellentissimi alla ringhiera

di Palazzo maggiore e con soddisfazione grandissima del popolo ascoltante,

sonata in alcuni tenipi festevoh, la Canzone: Chi t' ha fatto quelle scarpette

che ti stan si ben, Girometta?» E rAMMiRATo, Opuscoli, Fir. 1637,
II, 176: «ai tempi di Re Francesco di P^rancia era uscita allor per Venezia
questa canzone in campagna e cantavasi da piccoh e da grandi, di giorno e

di notte, per le piazze e per le \ie, si fattamente che ciascuno aveva di

continuo gH orecchi intronati dal tuono di questa canzone . . .» Cfr. anche le

NoDelie, Bol., Volpe, 1856, p. 10. G. Amalit in una recensionc, Arch. Iradiz.

popol. X, 578 cito un opuscolo, di cui e copia aha Nazionale di NapoH:
N u o V a s c e 1 t a d i S o n a t e (Per h\ chitarra .spagnola, composte da Foriano
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Pico), Napoli, 1608, in cui e compresa la G i r o m e 1 1 a nella <(T a v o 1 a di

tutte le sonate ordinarie che si contengono nel presente libro,»

Per altre notizie cfr. : Razzi, Sanluario diLaudi, 1609, p. 213; G. C. Crocf,,

Tramiitamento s p r a u n am an l c afj a m ato c t 11 n a c 11 c i -

niera, di cui v. al n." [25]; Fagiuoli, Rin^c piaccvoli, VI, 226; Lam-
PERTico, Scrilti stor. c lcllcr., Fir., Le Monnier, 1882, p. 400; Ferrari, Un
centone ecc. (Prop. XIII, i, p. 438); Giorn. Fii Rom.lV, 85; Giorn. Ligust. XV;
/?ossi, Lett. di A. Calmo, p. 410; Lovarixi, Ruzzante, p. 33 e Aggiunte, p. 12

(ov' e riportato il passo del Botrigaro); Rua, Arcli. trad. popol. IX, 490;
Ferraro, Canli popol. ncl basso Monferrcdo, 27; Novati, Emporium, 1906,

p. 196; Ungarelli, Vecchie danze ecc, 1894, pp. 30 e 68; Trionfi dcl dottorato

di M a r c h i o n S e 1 1 o 1 a , del C r o c e , ristampato per Laurea Battistella,

Padova, GaUina, 1898.

[241

II Lamento di Carota, in ottavo, ecc.

Appartiene a GiuHo Cesare C r o c e e fu ristampato nella Raccolta del

Menghixi, Canzoni antiche del popolo italiano, riprodotte secondo le vecchie

stampe, Roma, Forzani, 1890 ; dove reca per titolo «II 1 a m e n t o d i

Bastiano detto il Carrotta».
II Guerrini, op. cit., p. 445 ricordo 1' ediz. seguente: L a m e n t o / quale

ha fa / to il C a r o 1 1 a e suoi / compagni / di GiuHo Cesare C r o c e // In

Modena/Per Paolo Gadahno con H/centia de' superiori

B piu avanti commenta : « Quattro carte piccole che contengono un capitolo

di 71 terzine nel quale il Carotta si duole d' essere appiccato e fa riflessioni

piene di unzione di filosofia. L' oste Bastiano detto il Carotta o Carota,

fiorentino, tenne neUa sua osteria un covo di ladri, di borsaiuoH e di bal-

dracche coi quaH divideva gU iUeciti e dehttuosi lucri. Scoperto, fu impiccato

con una decina di soci aUe finestre del palazzo comunale 1' ultinio di di

gennaio 1587. — II Hbro dei giustiziati .... dopo aver notato il nome del

Carota e di undici suoi compagni, quasi tutti forastieri, aggiunge: Furono

appiccati per essere stati promotori di un soUevamento, quale poi non

riusci. — Dovremo credere ad un mistero, ad un deHtto di Stato, o ad una

sempHce razzia di ladruncoH, come ritiene anche il Ghiselli nei suoi Annali

mss. {Bib. Un. Bologna-Ghis. vol. XVIII p. 357). Certo che questo fatto sia per

se, sia per la quantita degh impiccati, fece un certo fracasso. Trovo infatti

una Bargelletta di Gierolamo Nini sopra la morte di B a s t i a n

Fiorentino, oste Bolognese detto il Carrolla. In Modona con Hcentia

de' superiori. — senza anno e nome che contiene una / disgraziatissima canzo-

netta di venti strofe di sei versi ottonari ciascuna . . . . cd il ritorneUo — O
Carrotta disgraziato . . . .»

ly' opuscolo riprodotto dal Menghini ha il titolo: L a m e n to/ di Bastiano/

detto il Car/rotta Fiorentino oste/capo di ladri,/appiccato con vn laccio

d'oro, con un / dieci suoi compagni, in Bologna / rultimo di Genaro 1587.//

Silografia// Stampata in Siena, ristampata in Perugia per/ Pietropaolo Orlado

con Licentia de' superiori. 1587. /. — c—8. Bibl. Alcssandrina di Roma, XIII
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FROTT O LE
A M OROSE

C I O E,

Jlfii ^vn Collc jidorno .

Huando U vaghe Stelle,

ta TaftorelU, con la tramutations .

Etdjefaflu qui la hella .

Cofe molco belle<& diletteuoli dainteodete •

^- 57- 33- 28; strofe di sei ottonari ciascmia col ritornello O Carrotta sventurato

II Menghini osserva giustamente che 1' opuscolo, al quale qui e certo da

prestar fede, accenna ad una vera e propria associazione di manutehgoli

e di ladri.

[25]

La Mingarda vien dalV orto ecc.

Dovette essere una canzonetta ben conosciuta ai tempi del C r o c e , di

cui ci ha tramandato il ricordo una rara stampa. Nell' «E tanto tempo hormai

/

tramutatione sopra un /
Amante Afamato / et una
cuciniera» V amante pro-

mette di cantare:

Non sol la Girometta,

Ma ancor la Bustachina,

La mena la Gambetta,
E la ^Molinarina — Deh non

piu guerra!

Per me gentil signora,

La Pastorella ancora,

La Cogna e la Mingarda,
Poi ti faro vm rugiero e im

a gaiarda.

Cfr. S. Ferrari, A pro-

posito di Bald. 01. da Sasso-

ferr., Bologna, Zanichelli,

1880, p. 34.

[26]

La Pastorella

sopra V architettiiva del

Serlio, ecc.

«Cantavasi gia in Firenze

una canzona di molto vaga

aria, cioe: La Pastorella
si leva per tempo, Menando
le caprette a pascer fora, e

iN TREviGi, M. Dc xxxxv. rs:r^-:.;irhor:ic:i

ApR^G rol^p R,ghecdn,. ^^^^^—

^

Cm iKtm^a 4S Sf^moru precedente Laude di dieci

FROTTOLE AMOROSE . .

.

stanze.» Cosi nelk Laude

In Trevigi, M. DC. XXXXV.
|
Appresso r.irnlarao Righeltini. spiritliali di P. SlLV.^xo

RAzzi.Venetia, Giunti.i^G^.

La canzonetta polizianesca diceva: «La pastorella si leva per tempo ...» E il

rifacimento: «Lo fraticello si leva per tempo . . .»
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Ma il Croce nel citare la Pastorella coii questo passo dell' Iiulice
noii intese alludere alla canzonetta di cui sopra, nia piuttosto ad un noto
rifacimento della F r o 1 1 o la a lla Pastorella, come dimostro Severino
Ferrari in A propos. di B. Olimpo da Sassofcrr., Bol., 1880, 33 e segg. In
questo scritto e negli altri occasionati dalla polemica Lerrari-Iyuzio, si possono
trovaie maggiori notizie sulle stampe e le vicende della canzonetta. Lo Zalla
la riprodusse da una tarda edizione del 1645 (Trevigi, appresso Gerolamo
Righettini): cio che sta a provarci il favore goduto dalla Pastorella
anche in epoca posteriore al C r o c e.

Per il S e r 1 i o, fainoso arcliitetto, c' e tutta una seric di ediz., di cui qui

ne citeremo soltanto una, ma delle piu importaiiti.

II p r i m o [II, III, IV, V] lib ro di A r c h i t e 1 1 u r a di Sebastiauo

vS e r 1 i o Bologiiese. In Venetia per Pietro de Nicohni da Sabbio. Ad in-

stantia di Marchione Sessa. MDIyl. In fol., con numcrose incisioni.

127]

La Bustachina, libri 15 comeutati da divevsi, ecc.

II lyOVARiNi nelle Aggiiinte allo Studio Le canzoni popolari in Ruzzante, dice

(v. a p. 17 d. estr) che «ki B u s t a c h i n a . . . c conie una variazione musi-

cale cantata che si poteva metter dentro facihiiente a piu di un canto. — A
sostegno di tale ipotesi sta il fatto che la B u s t a c h i n a e citata dal

Croce come cosa a parte, (v. aiiche Ferrari Docuni. p. 7), e che il Croce
stesso (Ferrari, id., p. 8) parlando della canzone La bella P^ranceschina,
lascia capire come questa potesse cantarsi ... ne ki B u s t a c h i n a.» —

Nel rarissimo apuscolo Opera nuova ecc, si ha precisamente uua
Franceschina (e dico una giacche il nome passo aUa designazione di un
genere — v. Lovarini, Agg., p. 18) cantata sulla B u s t a c h i 11 a ^).

NeUa «O p e r a n u o v a>> citata al n.'' 20 si ha una canzonetta in dialogo

fra il servo affamato (Trastullo) ed il padrone, con una variazione analoga a

quella suindicata senza pero le aggiunte; «la fihbustachina» che sono invece

sostituite da versi. In una rara stampa deWAlcssandrina: Testamento/ opera

novamen-/te composta, e data in luce./Per Vincen-o Citharedo / daYihino // In

Vrbino, Per Bartholomeo Ragusij, 1589, trovo un altro accenno alla canzonetta:

Lascio che tutt' i ^NIastri di cuciiia

Col fiasco appresso possan lavorare,

Cantando sempremai la B u s t a c li i n a.

[28]

L' Historia di Liombruno, capitolata dal si.u:. Cacauiiischio Puzsaydo, ecc.

La Storia di L/ i o m b r u n o , il quale fece per incanto e speciahnente

coir aiuto di certi famosi stivaH, dei viaggi nicravighosi, con hi massima

1) Opera nuova / di stanze ; capitoli, barzelette / & altri nuovi suggetti /

Composta per Zan Bagotto, poco in testa & / mancho indosso, e niente in borsa /

Alias della casada del Nullatenentis &c. // M D LXXVI.
4 cc. n. n. \Miscell. Marciana 2223. 2].

II Rossi, trasse da ques opuscolo la lezione de L a 1) e 1 1 a F r a n c e s c h i n a ,

che riprodusse nelle Lett. di A. Calmo, p. 415.
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prontezza, fu assai diffusa. La ricorda il Calmo nelle Leitere (ed. Rossi,

p. 244); il Cat. LiBRi ne descrive tre edizioni (nn.i iiii—1112—1113); il

Passano una rarissima del sec. XV conservata nella Melziana e altre sette dei

secoli XVI—XVII; altre ancora il Segarizzi, op. cit., e il Milchsack-D'Ancona,

Due farse ecc. Una redazione popolare moderna in prosa fu pubblicata dal-

r Imbriaxi , La nouellaia fiorentina, Livorno, 1877, pp. 440—454, che vi

aggiunse (pp. 454—471) la ristampa di un poemetto popolare, pure moderno,

e il ricordo di Poncino della Torre, cremonese, il quale nel curioso

volumetto lyC piacevoli et ridicolose facetie, Venezia, 1626,

ebbe a narrare di un tal Filippo Mastrucci che "comincio a voltare quando

Buovo d' Antona, quando dama Rovenga dal Martello, quando Aiolfo di

Barbiconi, quando la vita del francese Gargantuaso, e quando la frottola di

L i o m b r u n o ,,. Un altro ricordo e nel c. XVII del Bertoldo.
La redazione italiana del Cantare diLiombrunofu edita definitivamente

da E. Levi, in // Fiore di leggende, Bari, Laterza, iqio; R. Kohler studio

acutamente la diffusione del "motivo,, iiella novellistica europea e le numerose

propaggini che si abbarbicarono intorno allo schema primitivo. Cosi, per la sola

Italia, enumero nell' Introduzione ai Lais di Maria di Francia, editi da Carlo

Warncke, le seguenti leggende popolari: D. Comparetti, Novelline popol- itai,

n. XLI; Tuscan Fairij Tales, London, s. a., n. X; T. F. Crane, lialian Popular
Tales, London, 1885, p. 351; A. de Nino, IJsi e cosiumi abruzzesi, III (Fiabe),

Firenze, 1883, n. LXIX; G. Pitre, Fiabe, novelle e racconii popol. sicii,

n. XXXI; G. Alton, Proverbi, iradizioni e cujeddofi delle valli ladine orientali,

Innsbmck, p. 131. Le assonanze del Liombruno col Lai de Lanval, coi

cantari del Bel Gherardino e della Pulzella Gaia, con un racconto dei

fratelH Grimm nelle Kinder- und Hausmarchen furono studiate da

E. Levi, in / Ccmiari leggendari del popolo italiano nei sec. XIV e XX (sup-

plem. n. 16 del Giorn. stor. della leitercd. iicd., Torino, 1914.

G. Widter, A. Wolf, K. Kohler, Volksmdrchen aus Venedig in Jahrbuch fiir romanische
vnd englische Literatur, hgg. von L. Lemke, Leipzig, 1866, vol. VII, p. X47.

Die Lais der Marie de France, Halle, 1900, p. CXVI e segg.

II testamento di Faustin da Terdocio, ecc.

II Rossi, Leii. di A. Ccdmo, p. 403, ci da le notizie seguenti: Testa-
m e n t o n o v a m e n t e / fatto, per messer/Faustin Ter/dotio. «Sul

frontispizio / stesso una silografia rappresentante un maestro in cattedra c

intorno a lui, sui banchi, dei ragazzi, che leggono; opuscolo di otto carte

segnate A—B (mni. 98x147), stampato a due colonne in caratteri gotici,

senza note tipogr., ma certo della fine del sec. XV o tutt' al piu del principio

del XVI {Misc. Marc. 2147. 3.). II testamento comincia: Notarius Loquilur.

Silentio, ogiuun stia cheto/ch'io vi dico un secreto.

Intorno a Faustino da Terdocio o Tradocio, vedi Carlo Tonini: La
cullura lciieraria e scientifica in Rimini dal sec. XIV ai primordii dcl XIX,
Rimini, 1884 - I -349 8. Oltre che del T e s t a m e n t o - ora citato, egh e

autore di altre operette volgari, pure di indole popolareggiante, le quaU nel

secolo XVI godettero di una discreta fortuna . . . .»
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Intorao al favore che godoiio questi testamenti burleschi nella letteratura

popolare vedi: Rossi, op. cit. p. 149; Merlini, Snggio di ricerche ecc, p. 56.

[30]

Le facetie del Piovano Arlotto in verso lirico, ecc.

Per il Piovano Arlotto, ricordato dal Calmo {ediz. Rossi, p. 19),

rimandiamo alla V i t a premessa da G. B.\ccini all' edizione delle F acezie ,

Firenze, Salani, 1884. Fra le ediz. moderne ricordiamo la «Scelta/di
facezie, motti, burle e buffonerie/del/Piovano Arlotto/
ed altri autori / Riviste e corrette con somma dihgenza // In Lucca / 1818 /
Presso Francesco Bertini, con approvaz./Incisione in legno sul frontespizio.

E un opuscoletto di 72 pp., in 16 picc. A p. 61 cominciano le buffonerie

del Gonnella; a p. 65 le facezie del Barlacchia; a p. 67 queUe di diversi.

[31]

II Gonella ttitte V opere comentate ecc.

II noto poemetto, secondo un' ediz. di Firenze, Baleni, 1588, fu ristampato

dal Gabotto, L' epopea del biiffone, Bra, 1893 ; lo Zalla lo riprodusse di su

£e piaceuolissime Duffonerie bel
|
Gonnella. Firenze, Lorenzo Arnesi, 161 5.

una stampa della Nazionale di Firenze, appresso Lorenzo Arnesi. Tanno 1615.

Ricordiamo inoltre la ristampa del Passano : «Facezie del G o n n e 1 1 a secondo

un' antica rarissima stampa, Genova, 1862. (Ediz. di 62 esemph).

Per le numerose riproduzioni, cfr. Passano, p. 36; Milchsack-D'Ancona,

p. 276; Segarizzi, n." 157; Matteucci, n." 10. Per le notizie intorno al
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Gonnella, buffone alla corte di Ferrara, e a Francesco di Mantova, che

primo ne versifico le Facezie , rimandiamo ai lavori del Passano e del Gabotto.

[32]

Falconetto sopra la Macharonea, ecc.

II poemetto cavalleresco e ricordato dal F o 1 e n g o fra i libri su cui

studio Baldo. Cfr. la nota al n.° [2]. Per la bibliografia cfr. il Melzi-Tosi,

p. 147. Una rara stampa, calcata sulle ediz. clie circolavano ai tenipi del

Croce, e la seguente:

LIBRO / C h i a m a t o / FALCONETTO, / Nel quale si contiene le gran-

dissime / prodezze fatte contra H / Paladini di Francia. / Kt del successo della

sua niorte. / Cosa niolto dilettevole da leggere. // xil. // In Trevigi, M DC
lyXXIX./Per Francesco Righettini / Con Licenza de' Superiori.

In 12; cc. 42, n. n,, con segn. A (i—6) B (i—6) C (i—9). 34 11. p. pag.
;
picc. fig.

[33]

Rinaldo appassionato, coii le sue annotasioni ecc.

II Cat. I^iBRi 1847 ricorda due rarissime edizioni di questo poemetto.

Rinaldo appassionato nel quale si contiene molte battaghe d' arme
et damore. Vineggia. Gio. Andrea Vavassore detto G u a d a g n i n o. 1538.

(in 8). lya seconda «nuovamente stampato, con la gionta>> e di Milano, Valerio

de Meda [circa 1550]. Per altre ediz. cfr. Melzi-Tosi, p. 258.

Della larga popolarita di questo poemetto fanno fede le molte ediz. suc-

cessive. Per il sec. XVIII ne ricordiamo una di Venetia et Bassano, uii' altra

di Todi, una terza di Venezia, Remondini. Ancor oggi si continua a ristam-

pare. Ne abbiamo infatti un' ediz. in cinque canti, con gh argomenti a

ciascuno, deha Tipografia Fiorentina, 1867; una seconda di Prato, Contrucci,

1876; una terza del Salani, Firenze, 1897. Ouest' ultima pero non e che un
rifacimento in sunto (44 ottave), del Rinaldo appassionato: 1' autore

della compilazione, A n g i o 1 o M i c h e 1 i n i , chiude il poemetto con questi

due versi:

Che financo iiel secolo presente

Fa col suo nome innamorar la gente.

[34]

II lamento di Pietro Strozzi, e quello della Sig. Prudenza Anconitana ecc.

Per maggiori notizie su questo componimento cfr. il D'Axcona, ha p. pop.
it., p. 85, in cui si hanno ricordi di altri produzioni popolari riguardanti le

sfortunate vicende di Siena. II Medin e il Frati lo riprodussero da una
stampa del sec. XVI senza indicazione di luogo e di tempo {Lamenti storici,

Verona, 1894, IV, 100 e segg.); e lo Zalla di sulla stanipa seguente:

LAMENTO/DI PIERO STROZZI. /. . . . rsilog.) Stampata in Firenze, Per
Domenico Giraffi./Con Hcenza de' Superiori.

s. a. iiia primi del sec. XVII.
in-8. 4 fc. n. n. seg. A. c. rich. (Arcliivio di Staio di Firenzc).
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[Lamento:]
a) SPessc volte fortuna ingiuriosa

Barzelletta della Citta (ii Siena.

b) SOno Siena sfortunata.

(Sonetto:) Marforio, e Pasquino parlaiio insienie.

c) Chi giuoca, o la. — Francia, e rimperadrore.

Per Madonna Prudenza ricordiamo che avveleno il

Cecchi e fu giustiziato in Firenze nel 1540. Nella T a v l a

antiche e ino d e r n e del C a f e r a t i , si trova citato

:

Prudenza e Aria di Prudenza. Cfr. D'Ancona,

p. 498, il quale ricorda 1' ediz. del Serniarteni, 1623; e

quella di Prato, Vannini, 1841.

Fu ristampato ancor piu recentemente : Pietoso la-
m e n t o / che fece la signora / P r u d e n z a A n c o n i t a n a /

prima che fosse condotta alla giustizia/ con 1' aggiunta di

tutto il caso/successo, quanto disse e scrisse di sua propria

mano// xilogr. Prudenza condotta al patibolo // Prato / A
spese di M. Contrucci e CC. ./ 1866. /

Opusc. di 4 cc. ; in 4." II lamento (49 terzine) comincia: Fuggir
non si puo mai quel che '1 ciel vuole. Fin.: Ed a tutti costor pace
e concordia. Segue un i;Sonetto nella morte di Madonna Prudenza«.

maritt» Matteo

d c 1 1 r (I r i (

LAMENTO|DI PIEKO
STROZZI |.

Fircnze, Giraffi, primi

del scc. XVII.

Marfisa Bizzarra, sopra VJuimor delle donne, ecc.

Intorno alla M a r f i s a B i z z ar r a
,
poema cavalleresco in quattordici

canti, ed al suo autore, G. B. D r a g o n c i n o , da F a n o (1497— ?) cfr. il

Melzi-Tosi, p. 142; GiNo lyUiGi Palmarini, Diic poenii poco noii, del sec. XVI,
Padova, Galhna, 1899; G. Castellani, Un opuscolo sconosciuio di G. B.

D r a g n c i n d a F a n , in La Bibliofilia, anno VII, p. 177 e segg.

La prima edizione del poema e quella del 1531. (Milano, Trivulziana.)

Marfisa Bizarra/ di GIOUAMBATTISTA / DRAGONCINO / DA
FANO:/. ... In fine: vStampato in Vinegia a di. XV. / di settembre M. D.

xxxL. /per Bernardino di Viano/ Vercellese.

Iv' Essling, Les livres a figures venHiens, cita due ediz. di poco posteriori.

Ebbe numerose ristampe nei secoli XVI, XVII, XVIII; il Castellani, op. cil.,

ne ricorda sette; il Cat. I^ibri 1843 tre: (nn. 1088, 1089, 1090).

Intorno al D r a g o n c i n o , sul quale pubblicheremo presto uno studio,

manca ancora un lavoro complessivo che ne nietta in evidenza la nomea, sia

pure rusticale, e ki numerosa produzione. Giacche egH non fu soltanto 1' accetto

cantore della Marfisa, ma ebbe forse maggior fama tra i volghi per

VA m r s a r d r e , di cui il Brilish Museum conseiva Tediz. di Bernar-

dino di Viano (Vercehi, 1536), per le Stanze in lode dellc nobil
donne veniiiane del secol moderno , di cui la Marciana possiede

r ediz. del 1547, per la Prodica viia di Lippolopo, che il Bekni

assegno airA r e t i n o
,
per i Lugubri versi, di cui la Marcicma possiede

la rarissima stampa del 1526 e finahnente per h\ Nobilild di Vicenza
di cui il Brilish Museum possiede 1' ediz. di Venezia, per Francesco di Aless.

Bindoni e Mapheo Pasini, compagni, 1525.
17*
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Una stampa di due carte, conservata, per quanto mi sappia, in esemplare

unico nella Colombina di Siviglia, gli assegna una nuova produzione popolare,

cosi descritta dall' Essling, Les livres ecc, n.^ 2289.

TloueUa t)t fratc
\
'Sattenoce.

|
"^l getite e oirtuofo mejfer

i

^rance^co ^aria I

Tflaidiiamiio \ nobiUfftmo |
Q^icenti

|
no:

|
©ioua battifta ©ragojino

i

ba ^ano.

2 ff. n. etc. et n. s. — C. rom; titre g. — Pifece de sept octaves. — Page du
titre: encadrement a motif omemental sur fond de hachures. Au verso, en tete de la

page: vignette au trait, mediocre; deux hommes frappant a coups de batons vm per-

sonnage etendu a terre, et qui, se soutenant de la main gauche, l^ve le bras droit

pour proteger sa tete.

V. du 2^"^ f. : F i n i s / ([ I n V i n e g i a n e 1 a n n o. 1525./ D e 1

mese di settembre.
Au bas de la page, vignette: deux religieuses et une autrt femme pres d'un lit

ou est couchee ime malade (v. repr. p. 512).

II ballo, PASSO E MEZZO, cui allude il Croce, e ricordato dal Calmo
(ed. Rossi, p. 413), dal Garzoni, Piazza universalc di tutte le professioni,

Venezia, Somasco, 1587, p. 542 ; da M. Fabrizio Caroso, // Ballarino, Venetia,

Galetti, 1581, che ne da la teoria e la musica; da G. A. Terzi, Intabolatura

di liutto, In Venetia, 1593. Per queste e altre citazioni v. il Rossi, loc. cit.

[36]

II Gioco de Scacchi, in lingna spagnola, ecc.

Riteniamo questo titolo, del pari che il Commento s u lla B azz i ca ,

completamente immaginario, quantunque dalle antiche raccolte potrebbe uscir

uori un componimento sul G i co d e g li S c a c ch i , dello stesso tenore di

quello del G i co d i P r imi e r a , cui abbiamo accennato al § [20],

Per lo otrascino da Siena e per il mal francese c' e tutta un' in-

teressante bibhografia, alla quale rimandiamo per maggiori notizie.

C. Mazzi, Le Rime di Niccolo Campani detto lo Strascino da Siena, Siena,

Gati, 1878; Ademollo, Alessandro VI, Giulio II e Leone X nel carnevale di

Roma, Firenze, 1886, pp. y8—79; V. Cian, P. Bembo e Isabella d' Este Gon-

zaga, in Giorn. stor. IX, 132; Luzio-Renier, Contributo alla storia del mal
francese ne' costumi e nella letterat. ital. del. sec. XVI, in Giorn. stor. V, 408-9;
V. Rossi, Lettere di Messer Andrea Calmo, prima appendice, p. 371.

Assai interessante e il ricordo tramandatoci dalla Cortigiana del-

r A r e t i n o.

Scena IV.

Furfante che vende istorie, M. Maco e Sanese.

Furfante. A le belle istorie, a le belle istorie.

M. Maco. Sta' cheto, che grida colui ?

Senese. Debbe esser pazzo.

Furfante. A le belle istorie, istorie, istorie, la guerra del Turco in
Ungheria,lepredichedifraMartino,ilconcilio,istorie,
istorie, la casa d'Inghilterra, la Circumcision del
Vaivoda, il sacco di Roma, Tassedio di Fiorenza, lo
abboccamento di Marsiglia con la conclusione. Istorie, istorie.

M. Maco. Corri, vola, trotta, sanese ....
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Scena VI.

Sanese. Eccola leggete la sopra scritta.

M. Maco. La vita de'Turchi composta per il Vescovo di
Nocera. O che ti venga il grosso, che vuoi tu ch' io faccia dei Turchi ?

Mi vien vogha di nettarmene presso ch' io nol dissi. Or tolH.

Sanese. lo gH dissi i cortigiani, et egh mi diede questa, e disse: Di' al tuo

padrone se vuole il mal francioso di S t r a s c i n o d a S i e n a.

M. Maco. Che mal francioso ? . . . .

[37]

Naspo Bizzaro sopra la consulta delle Rane, ecc.

«Ha i suoi lepori e i suoi sah questo poemetto.» Cosi il Gamba, nella Serit

dei iesii ven., 83. E aggiunge: «Naspo Castellano, cioe del sestiere di

Castello, essendo stato maltrattato in amore da Cate Biriota, cioe della con-

trada di Biuri in Venezia, ne' travagU della gelosia indirizza aha crudel sua

nemica quattro interi canti, co' quah infine si raccomanda onde ottener com-

passione e corrispondenza. La ottiene e diventa suo sposo.»

Del Naspo Bizzarro, che come e noto, e stato composto da A les-

sandro Caravia, il Gamba cita come prima ed assai rara edizione,

quella di Venezia, per Domenico Nicohno, 1565, in 4, con fig. in rame. Ne
segue una seconda, di poco piu recente (Cat. IvIbri 1847, n." 1666); una terza

«con la zonta del lamento che fa per averse pentio de aver sposao Cate

Bionda Biriota» di Venezia, per Piero de Domenego, s. a.

Altre ediz.: Trevigi, 1612; Trevigi, Righettini, 1628; Venetia et Bassano,

Gio. Ant. Remondini, 1683 (quesf ediz., secondo la nota del Cat. Libri

(n.° 1669) offre un gran numero di varianti suUa precedente), Venezia, Ant.

Remondini, s. a.

11 MoLMENTi, Si. di Wen., II, 265 (ed. 1906) riprodusse il frontespizio deUa

stampa del 1565.

[38]

Menon, e Begotto sopra Iginio, con iin discorso, ecc.

E noto come gh autori delle rime, cui ha voluto alludere il C r o c e
,

fossero A. Rava, G. B. Maganza, B. Rustichello. II Cat. Libri

1847 ne segnala parecchie edizioni : Le rime di Magagno, Menon e

B e g o 1 1 o , in hngua rustica padovana, con una tradottione del primo canto

deirAriosto, Venetia, Dom. Farri, 1563, in 8 (n." 1692). Altre ediz.: Vinegia,

1565, in 8 (n." 1693); .... con molte additioni . . .; Venetia, Bal. Zaltieri, 1596,

3 voll. in 8 (n." 1694); Venetia, G. Bizzardo, 1615, 4 parti (n." 1695);

Venetia, G. B. Brigna, 1659, 4 parti (n.^ 1696). Del M a g a n z a (M e n o n)

ebbe notevole tuccesso la Vettuoria incontra el Turco ecc.

Cfr. Segarizzi, 188.

[39]

II gioco di trappola, in foglio, con la gionta, ecc.

G. RuA nel suo studio Di alcune stampe d'indovinelli, ATdw

tradiz. popoi, VII, 427 e segg., ricord6 uno scrittore d' enigmi del sec. XVI,
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abbastanza coiiosciuto, la cui opera incontro in quel secolo grandissimo favore.

Angiolo Cenni, piii noto sotto il nome di R i s o 1 u t o , della Congrega de

Rozzi di Siena, della quale egli fu uno de' fondatori, compose molti enigmi in

sonetti, che furono parecchie volte ripetuti. Tre suoi sonetti enigmatici, I/ a

Penna, II giuoco di Trappola ed II naso, si trovano, senza, che

ne sia citato 1' autore, nella Raccolta di Sonetti fatti da indo-
V i n a r e . composti da valentissimi autori molto artificiosi. Stampati in

Bologna da Gian Battista di Faelh ad instantia di Damano Fido Pastore ecc.

s. a., ai nn. 6, 7, 8. Probabihnente il C r o c e ha aUuso a questo componimento.

Per maggiori notizie sulRisoluto, cfr. Mazzi, La congreqa de' Rozzi,Vhenze,

1882, p. 256 e segg.

[40]

La rotta di Ravenna, /;/ ottavo, ecc.

Intorno a questo fatto d' arme gU opuscoletti si rincorsero ininterrotti

durante i primi decenni del secolo XVI. Le piu antiche ediz. portano la

seguente didascaha : Rotta facta per li signori francesi contra
li ispani appresso Ravenna nel 1512 (Cat. Libri nn^- 1295 - 1296)

;

quelle veneziane dei Bindoni : El fatto darme fatto in Romagna
sotto Ravenna con el nome de tutti h signori et capitani morti feriti et

presi de luna et laltra parte (Cat. L,ibri nn'"- 1297— 1208). Nehe ediz. fioren-

tine compare anche il nome deh' autore, TAltissimo. La Rotta di

R a V e n n a / Composta dah' A 1 1 i s s i m o Poeta Fiorentino, con / vna giunta

di veliti stanze ppsta nel fine / Nuovamente ristampata e ricorretta. S. a.

i^prima meta del sec. XVII. Altra ediz. del 1568. Ouesti due esemplari, con-

servati neha Trivulziana, sono descritti dal Kristeller, Earlij Florentine

Woodciits, London, 1897.

Per altre ediz. confr. 1' K^sling, op. cit., il Segarizzi, il Milchsack-D'An-

coNA, ecc. Per 1' autore v. lo studio del Renier.

Coi' <<1 a p r e s a d i R o d i» il C r o c e ha inteso ricordare il L a m e n t o ecc.

che ebbe notevole fortuna durante tutto il cinquecento. Lhi' ediz. ricordata

dal Cat. Libri 1847 (\\.^ 1335) e la seguentc : E 1 1 a c h r i m o s o 1 a m e 11 1 o

che fa el granmastro de Rodi con h soi cavaheri a tutti h principi

de la christianita neha sua partita, con la presa di Rhodi. Vineggia, Agost.

Bindoni. S. a., ma verso 1540. Un' altra ediz. e segnalata al n.^ 1336.

II componimento appartiene a Bald. Olimpo da Sassoferrato,
il quale 1' inseri neha Nova Fenicc, uno dei mighori suoi hbretti. II

Ferrari per primo avverti la paternita deh'01impo, e a testimoniare la

popolarita della poesia addusse il ricordo dell' Aretino {Ragionamenti, 1. I).

Si compone di ottave, ed e compre.so in niezzo a strambotti e a lamenti

storici. Allorche i Bindoni e il Pasini, cditori ufficiali, direnio cosi, . del-

1' O 1 i m p o, non sapevano come riempire le carte \'Uotc di qualche opusco-

letto, toglievano dalle opere del Sassoferrato, qualcuna delle poesic piii

accette. Ecco perche gran parte di questa produzione, che crcdiamo anonima,

ha invece ben definita origine. Per la Nuova Fenice, di cui presto ci

occuperemo, segnahamo la rara stampa della Nazionate di I^irenze:
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Ivibro damore / Composto per B a 1 d a s s a r r e / O 1 i m p o da
Sassoferra/to intolato no/uaPhenice. Strambotti de lode
bellissimi - Strambotti de historie dotti e tersi - Serenate - Immascarate - Madri-
gah 32 - Sonetti - Capitoh - Frottole - Lamento de Rode - Piantp de Itaha -

Capitoh a Francesco Maria duca d' Orbino - Capitolo de Giouan Paul Ba-
ghone - Morte del signor Gismondo da Camerino - lyode di Sassoferrato.

In 8 picc. Neir ult. c. (v): Stampato in Vinegia per Nicolo di / Aristo-
tile detto Zopino/ MDXXVI. cc.

Le altre ediz. della N. Fenice, in cui figura sempre il L a m e n t o d i

Rodi, sono le segg.: Venezia, Bindoni, 1524; idem, 1526; idem, 1530;
Venezia, Nic. di Aristotele detto Zoppino, 1529; Venezia, 1535; Venezia,
Bemardino de Bindoni, 1538. Di quest' operetta si ebbero alcuni rimaneggia-
menti del sec. XVIII, sotto il nome di Francesco Ricci, Padovano, pubbhcati, s. a.,

in Viterbo & in Pistoia e in Lucca, per Salv. e Giov. Dom. Marescandoh.
Come fogho volante questa poesia si diffuse trionfahnente da un capo

aU' altro d' Itaha: per la sola Marciana il Segarizzi cita tre esemplari:

cfr. nn. : 105, 151. 187.

[41]

La Caravana in quarto, con la gionta di dietro sopra la fava franta, ecc.

Una prima ediz. di queste rime piacevoh di diversi autori, raccolte da
messer Modesto Pino, fu quella di Sigismondo Borgogna, 1573, in 8".

Segui poco dopo queha del Farri, MDLXXVI.
DELLE RIME/ PIASEVOLI DI/DIVERSI AVTTORI / NVOVAMENTE

RACCOLTE / DA M. MODESTO PINO / ET INTITOLATE / LA CARA-
VANA./Part prima.

(Contengono : II primo caiito di Urlando Furioso, nuovamente
trasmutao. Le berte, le truffe, i arlassi, e le magnarie, che usa le puttane a

i so bertoni recitae da Nico Calafao da 1' arsenale ecc. ecc).

II Gamea, Serie degli scritii inipressi in dialetlo vcneziano, 1832, p. 87,

avverte che solo la prinia parte fu pubbhcata e che i sonetti, le disperate, le

canzoni, le mattinate, i capitoh in essa contenuti sono scritti, per la maggior

parte, con niolta grazia. Cita inoltre le successive ediz. venete di AltobeHo

Salicato, 1580, in 12; Domenico Imberti, 1609, in 12; di Trevigi, per Angelo

Righettini, 1612, in 12.

[42]

La canzone del Toresan, a trc voci, ecc.

II Calmo, Lett. 18, hbro IV, esclama: «. . . . al piii del volgo ghe piase . . .

el toresan che canta in su la torre . . . .» II Rossi, in appendice ahc Letterc

stesse (p. 426), riporta le due stanze deha canzone che le antiche stampe ci

hanno trasmesse. Tah edizioni sono :Villotte alla/Padoana con
alcune napolitane a quattrovoci/ Intitolate villotte del Fiore /

Nuovamente ristampate et corrette/a quattro voci, In Venetia. In fine: In

Venetia, appresso Fraiicesco Rampazzctto MDLXVI. [Nazionalc di Torino/

Q"" VI 95J. II primo libro/de Villotte alla P a d o a n a / cou
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alcune Napolitane a quattro voci, Intitolate Villotte del Fiore/Novamente per

Antonio Gardano ristampate / In Venetia appresso/di Antonio Gardano 1564

[Firenze, Bibi Lamlau].

II Rossi riprodusse la canzonetta, in op. cit.

[43]

La canzona della Lavandara, opera nova di meso foglio, ecc

II C r o c e allude ad una sua canzonetta, registrata dal Gt^ERRiNi al n." 146.

I^a Filippa/da Calcara/la quale va cercando di far bucato. Dove
s'/ intende la gran prova che fa una/ valente lavandara/ di Giulio Cesare
Croce//In Bologna per gli Er. del Cochi / Con Licenza de' Superiori. —
Incisione che rappresenta due donne che lavano ad un gran vaso. Quattro

carte piccole. — Contiene una canzonetta di 31 strofe di quattro ottonari

ciascuna ed il ritornello - -Donne mie son lavandara. — Vanti sperticati:

Faccio poi bucate grosse

E di tanta biancheria

Che portar non le potria

In tre volte una somara,
Donne mie son lavandara.

II Cat. Belvisi ne ha una edizione di Bologna 1605, che e di Domenico
Maria Pulzoni ad istanza di Girolamo Cocchi. — Gli eredi del Cocchi la

stamparono anche nel 1628 e ne ho visto una edizione senza data di Antonio

Pisarri dove sul nome dello stampatore era stato sovrapposto ed incoUato un
cartelHno stampato col nome di Girolamo Cocchi. — Ad istanza di Girolamo

Cocchi fu stampata anche dal Peri nel 17 16. —

[44]

La Minchiona, in stil Roico alla Bergamasca, ecc.

Non sappiamo a che cosa vogha alludere il canterino bolognese. E pero

probabile che questo passo non abbia alcuna corrispondenza con documenti di

poesia popolare.

[45]

Lipotoppo contra la compagnia della Lesina, ecc.

Troviamo questo poemetto in una rara ediz. del 1536, cosi descritta del'

r EssLiNG, op. cii. ; II, 2: Amoroso ardore del Dragoncino da
F a n o./ Etiam/ la prodica uita di L i p p o t o p o.

In 8, 32 ff. n. ch., s.: A-D, par 8. C. rom., 27 vers, et, a la fin,

3 octaves par page.

A la fin: . . . Stapato i Vinegia,/per Bernardino di Viano da VercelH./a
di. XIX, del mese di LugHo./M. D. xxxvi. (Londres, Briiish Museum).

II LiBRi, che ne possedette un esemplare (n.'' 1522), aggiunse questa
noticina : «La vie de Lippotopo, poeme burlesque en oltave, est un des

ouvrages les plus rares de 1' A r e t i n comme 1' atteste le B e r n i dans la vie

qu' il a compose de ce satirique celebre. » E il Berni, nella Vita delV Aretino
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(p. 169, ediz. Daelli) : «Fece [1' A r e t i n 0] i 1 1 a m e n t o d e 1 1 a M a d o n n a

il concilio e la pompa del Papa e deirimperatore, la
circoncisione del Vaivoda, fece il capitolo del Mellone a
comparation dei miei, il qual Quinto Gherardo si caldamente rubo, con tutto

quello, ch' egh mette nella Cortigiana commedia, sotto il nome di fur-

fante che vende istorie.» E piii oltre (p. 172): «Compose la vita di L i p p o -

t o p o , la quale trovata dal Dragoncino, e stata data fuori in suo

nome. Avrebbe fatto cose piii dotte . . . .»

Ma come il Biagi mosse dei dubbi circa 1' attendibihta di talune notizie

contenute nelle Librerie del Doni, cosi potremmo ripetere noi per alcune

affermazioni del Bf.rni. Ritorneremo sull' importante argomento. Segnahamo
inoltre una noveha di G. Floro, intitolata pur essa L i p p o t o p o. Cfr.

Passano, op. cit., p. 207.

Quanto alla Compagnia della Lesin a , il C r o c e ahude ad un

suo hbercolo, ricordato dal Guerrini a p. 476 della sua Monografia (n." 253).

«Le tanaglie/da doperarsi/insieme con la lesina/ dove

si tratta di grandissima utihta che ha / nove guadagno et consolatione / che

tranno tutte Tarti del mondo et le citta insie / me che seguitano la sottihs-

sima compagnia / della lesina, tirata in barzehetta / di Giuho Cesare Croce //

Stampato in Viterbo et ristampato in/Orvieto. Con hcenza de' vSuperiori. —
II frontispizio ha un fregio che rappresenta un centauro - Quattro carte

piccole che contengono una canzonetta di 27 strofe, la prima di quattro, le

altre di sette ottonari col ritornello - Tutto il mondo si lamenta - Non e che il

desiderio di ascrivere tutti gh umani alla benemerita compagnia. Per farti un

idea di questa, consulta: Della famosissima Compagnia della Lesina,
dialogo capitolo et ragionamenti. Ferrara - Vittoria Baldini - 1590. — Reim-

presso a Trevigi , 1601 , Fabrizio Zanetti — e — poi a Venezia 1612,

1666 ecc. — Vedi anche: Capitoh da osservarsi inviolabihnente da tutti h

confrati della onorabile Compagnia della Lesina, con alcune stanze

(P. Strozzi) senza luogo et anno e reimpres.si a vSiena, 1598. — Anche: Com-
pagnia della Lesina et della Contralesina — Venezia Paolo

Baghoni 1664, con agg. — Giorgio Drandio neha sua bibhoteca classica (Franc-

fort, 1625, part. II p. 234) cita: Deha famosissima compagnia della

L e s i n a , dialoghi capitoh et ragionamenti con la giunta di una nuova

riforma additione ed assotighamento in tredici punture della punta d' essa

Lesina. Vicenza, Ciotti, 1600 in 4°-Nella Bibl. di Siena sono questi due opus-

coli : Manichi aggiunti alla Lesina da M. Tranquilla Uncinati.
Vicenza, 1602 ini2-c-La controlesina overo ragionamenti e costi-

tuzioni del pastor Monopohtano. Venezia, 1604, in-8 -.

Poi : - Dialoghi sopra 1' honorabile Compagnia della Lesina. Vicenza.

Heredi di Perin Librario 1602 — La pietra per assotigliare la L e s i n a. id -

Ragionamenti del Capitan T r i v e 1 1 o F o r a n t i. Vicenza, Giorgio Greco,

1602. — Messer Aguccione degli appuntati. Vicenza. Er.

di Perin Libraio, senz' anno. — Madonna Forbicotta, presso gli

stessi - 1602 -II punteruolo, scalco della Signora L e s i n a. id - II

r a m p i n o , servitore ecc. id. — La m o 1 1 e 1 1 a , sorella ecc. id. — La
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f o r t u n a. II r a s t e 1 1 o - La s f e r z a - 1 ricordi di Filocerdo, id.,

1599 - II nuovo assotigliamento ecc. ecc, insomma tutta una letteratura. —

-

Opuscoli tutti varissimi. — Si noti anche La lesina novament aguzza da la

so nibilissima compagnia ecc, porta in ottava rima da Zmgnan Mgnan (Ger-

niniano Magnani) Bologna, Stamperia Carnevale 1692 - Tutti poi sanno che a

Firenze esiste una Compagnia della Ivcsina o Accademia dc'

Lesinati la cui fama passo 1' Alpi, trovo imitatori ed emuh. L' Impresa

era una lycsina col motto : Iy'assotigliarla piii, meglio anche
f o r a - Vedi Quadrio, Sior. e rag. di ogni poesio, vol I, p. 71 - Nell' i n d i c c

delle opere del Croce, dato dai Cocchi nel 1640, e anche una Selleria
dei Lesinati- che trovai fra i suoi mss. K un volume di dialoghi con

certe illustrazioui a penna che qualche volta non mancano di disinvoltura.

Non e pero autografo. —» Vedi anche al numero 157 della Bibliografia del

Croce, r opuscolo : La vera / regola / per mantenersi magro con / pochissima

spesa / scritta da M. Spilarcione de' S t i t i c h i / correttore della nobilissima

com/pagniadellaLesina/

[46]

La Mosca mora, a otto faccie, ecc.

Nella Bihliul. di letter. popol. del Ferrari, a p. 258 e riportato un canto, tolto

dal Cod. Palat. E. 5. 9. 27, scritto nei primi anni del sec XVII, checomincia:

Come di ragno di mosca mora
Vidi azzuffarsi la suocera e la nuora
Che sempre si dira sol di questa traditora.

II Ferrari ritenne questa canzone molto piu antica dell' epoca in cui fu scritta

nel codice, e doveva essere probabilmente un giuoco fanciullesco. II Rossi

infatti la ritrovo in un' antica stampa popolare della Marciana che illustro in

Giorn. stor. IX, p. 289 (nota) e in Arcb. p. le tradiz. popol. VII, 193 e segg.

Della vecchia filastrocca della Mosca mora, della quale il popolo conserva

memoria ancor oggi, parlo anche il Novati nello studio suUa Raccolta di

Fr. Reina (n.° 54), e vi accenno il Barbi nelle osservazioni Per la storia delld

poesia pop. in Italia {Studi dedicati a Pio Rajna, Fir., 1911, 103. in nota).

Lo Zalla riprodusse 1' interessante opuscolo marciano, gia additato dal

Rossi.

Varie Can^oni qIIq villottQ in linguQ PQUQriQ.
|
Composte per gli virtuosi

compQgni i Qlbonor belle signorie vostre. [silog.]

s. /. n. a. ma Venezia (?) vcrso la mcta del sec. XVI.
in-8. 4 cc. n. n. s. segn. ne ricli. (Bihl. Marciana di Venezia).

[Cantilene e filastrocche :
]

fl) Mla mare e anda al niercho.

b) LA pontega mia niadre / in questa notte.

c) Sentomi la Fonnigola su la Gambetta.
d) Iv Salta fora il ragnio de lo ragnario.

(Sonetto raffazzonato e niutilo:]

f) Ite vaghi ogeletti al dolce letto.

(Licenza del cantastorie :

]

/) Bergamaschi son tondi e gros.
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Per cio clie riguarda il «condurrc 1' orso a Modona»>, ci soccorre un ricordo

del Tassoni, Pensicii, L. IX, quest. 10: «Nella Garfagnana, valle del ducato
di Modena, la piu nobile e popolata di quante ne siano fra le coste dell' Ap-
pennino, souo cinque terre, fra 1' altre: Metello, Rocca, Vila, Bvicco e Cam-
pogrande, tutte e ciuque comprese sotto questo nome di Soraggio, e aljitate

per lo piii da' pastori, che ricchi d' armenti. e di gregge nienano vita, quale
favoleggiano i poeti, avere gia

menata gH arcadi anticamente.

Questi abitando dalla parte piu

alta, presero gia in enfiteusi, o
- come dicono essi, a hvello da'

Principi della casa d' Este alctme

boscaghe del Monte, con obbhgo

di dare ogni anno aha Camera
Ducale, in luogo di ricognizione

^e di canone, un orso vivo (di

che aUora n' erano pieni que,

boschi) e di condurghelo infino

a Modona, per consegnarlo ivi

in mano del Soprastante delle

Sahne, che poi per acqua il

mandava a Ferrara. Ora essendo

R durata questa ricognizione molti

anni, con fastidio grande de'

Soraggini, comincio fra loro il

proverbio di M e n a r 1' o r s o

a M o d o n a ;
— imperocche

non senipre se ne poteano avere

de' giovinetti: e il condurre

ogn' anno un animale silvestre,

e feroce per ispazio di cinquanta

migha, la piii parte dirupi ebalze,

riusciva molto piu difficile im-

presa di queha, ch'eghno da prin-

cipio s' erano innnaginati . . . .»

Dice quindi il Tassoni come.

in seguito a supphca rivolta al

Principe, la servitu di dare un

©aric Cansoniallavillotta

in lingua t^au^na*
^CompoHepcrglirircuori compagm

a Ibono: dcIIc fi^nonc v^oilrc.

Varic Cansoni alla villotta
j
in lingua pauana.

i

S. 1. n. a. ma \'enezia, vorso la racta del scc. XVL

orso, fu comnmtata in un canone anno di 10 scudi di argento. Aggiunge che hi

supphca suindicata si conserva, e che i Garfagnini asseriscono avere scritture e

memorie antiche degne di fede, relative al fatto. Cfr. anche il « M a 1 m a n t i 1 e

Racquistato», con note del BiscioxiEd. di Prato - tomo IV.

[47]

La Barca del mio Amore, /// /(\i4in> (iper/o, ccc.

Nel noto centone pubbhcato dal Fekkaki, il verso 81 suona cosi: Jy a

b a r c h a d e 1 m i o a m o r e/ Stanotte se ne va. Per h\ canzonetta C h e f a
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il m i o A m o r e , ecc, ci soccorre una notizia del D'Ancona, La p. pop. it.,

p. 109. «Negli Ingannati, commedia degli Accademici Intronati di Siena,

la fante Pasquella canta (IV, 6) allo spagnuolo che le vorrebbe entrare in

casa, una canzone, la cui prima meta trovasi, com' e noto, nel Decamerone:

Fantasima, fantasima,

Che di e notte vai

Se a coda ritta ci venisti

A coda ritta te n'andrai.

Tristi con tristi,

In mal' ora ci venisti

E me coglier ci credesti

E 'ngannato remanesti;

e prosegue:

Che fa lo mio amor, ch' egli non viene ?

L'amor d'un' altra donna me lo tiene.»

Benche fosse destinata al popolo, TAretino ci ax^^^erte nei R a g i o -

namenti (Fir., Libr. Dante, 1892, pp. 15, 69) che questa canzone fioriva

in bocca anche a quelle etere che sfoggiavano conoscenze letterarie e si

accompagnavano col huto. E ricordata inoltre anche nelle Nouelle di P.

FoRTiNi, II, 13.

Quanto alla (<n ob i It d d c 1
1' as i n , ecc. » il C r o c e ha alluso ad un

suo componimento, registrato al n.^ 159 della Bibhografia compilata dal

GuERRiNi, op. cit., p. 431.

159. — La/nobilta/e trofei/del TA s i n o / Opera dilettevole e

curiosa /diGiulio Cesa. Croce/ dedicata all' altezza della torre de / gh

Asinelh di Bologna // In Bologna per 1' Erede del Cochi da S. Damia / 110.

Con Licenza de' Superiori e Prior.

Incisione che rappresenta un asino col relativo basto. Otto carte piccole.

Contengono un capitolo di 85 terzine che tendono all' eroicomico piu che al

burlesco. Comincia infatti: L' asino io canto, ecc. Si puo vedere anche un
altro elogio sincrono deho stesso eroe. — La nobilta dell' asino. Di A 1 1 a -

lalippa del Peru ecc; Venetia, Barezzo Barezzi, 1592, al quale va

unito Spesso un analogo lavoro del padre Adriano Banchieri, il tristo

autore del Cacasenno. — L' opuscolo del Croce e stampato anche «In

Padova et in Bologna per Bartolomeo Cochi al Pozzo Rosso 1620».

[Molto ancora ci rimarrebbe da dire sui "garbusi genovesi,,, .sulla popolarita di

Alberto Diirer in Italia ai tempi del Croce, sugli antichi lunari, sulla maschera dello

"Zanni,, ecc. Ma di questo altra volta. Siamo intanto vivamente grati alla Sign^a. Tecla

Zalla di averci voluto concedere gli zinchi di alcune stampe, che gia ebbero a servire

air Ing. Giulio per le sue accurate riproduzioni. G. V.]



Zur Beurteilung von Dantes Paradiso.

Von

Karl Vossler (Miinchen).

Und was aus frischer Quelle bricht,

Das darf im Paradiese fUeBen.

(Westostlicher Diwan
.

)

Die gottliche Komodie hat von jeher ihre Leser auf verschiedene Weise

angesprochen. Sie gehort zu den groBen Biichern, aus denen sich jeder

schopfen kann was er fiir seinen besonderen Durst gerade braucht. Wo eine

so vielseitige und starke PersonHchkeit sich ausspricht wie Dante, da ant-

wortet auch wechselvoll und leidenschafthch die personliche Voriiebe und

Abneigung. Wenn der eine von uns dem Inferno, der andere deni Purgatorio

und ein dritter dem Paradiso die Gunst seiner Liebe zuwendet, so ist das

seine eigene Sache und kommt wohl daher, dal3 dem ersten die Personlichkeit

Dantes in hollischer und dem dritten in himmhscher und dem anderen in

gemischter Bestrahlung besonders schon, sympathisch und echt erscheint. De

gustibus non est disputandum. Den angeborenen Geschmack mui3 man ge-

wahren lassen. Aber iiber Erziehung und Bildung des Geschmackes, nicht de

gustibus, sondern de gustu, soll man sich Rechenschaft ablegen. Wie wollte

man anders als durch Rechenschaft und ehrhche Griinde seinen Kunst-

geschmack erziehen ?

Da scheint mir nun, dai3 in der Beurteilung des Paradiso sich neuerdings

ein merklicher Umschwung voUzogen hat oder vollziehen will, oder daB ich

selbst wenigstens in einem solchen begriffen bin.

Francesco De Sanctis, Adolfo Bartoli und unser Gaspary — um nur ehiige

hervorragende I^iterarhistoriker zu nennen — waren sich einig in der Ansicht,

daB das Paradiso an dichterischer Kraft verhiiltnismaBig der armste. das

Inferno der reichste Teil der Komodie sei.

»Jedes Bild fiir das Paradies,« sagt Gaspary, »ist ein Verkleinern, indem es

das Endliche fiir das UnendHche, das Beschriinkte fiir das UnermeBHche setzt.

Wo sind die Mittel der Darstellung fiir das, was die Natur und die Wahr-

nehmung, ja was das Denken selber iiberschreitet ? WiU man hier malen, so

bleiben dennoch wieder keine anderen Farben als die der Erde; denn andere

besitzt die menschhche Phantasie nicht, und auch der groBte Kiinstler schafft

nicht aus dem Nichts. Dante wiU den Himmel des reinsten Lichtes be-

schreiben und kann uns nur die Vorstellung von unserem Sonnenlichte geben,

welches vor jenem ein bloBer Schatten ware; er will die himniHschen Melodien

schildern und muB uns an irdische Kliinge denken machen. Wozu dienen

dann die Komparative und Superlative, ein Beteuern, daB jenes paradiesische

Licht tausendmal glanzender, jene Melodie tausendmal siiBer war? Denn diese
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superlativischen Grade bleiben der Einbildung unsichtbar. Die Mittel der

Kunst sind irdisch, und wo sie niclit niehr hinreichen, da hort die Kunst
selber auf. In diesen hochsten Anstrengungen seines Genius gelingt es Dante,

herrhche Bilder zu schaffen . . . es sind herrHche Bllder, aber unwirksam fiir

ihren eigenthchen Zweck . . . Das Paradies ist ein bestandiger Kampf mit

dem Unsagbaren. Poetisch bleibt die Empfindung, jenes poetische Element,

welches sich in der reHgiosen Dichtung vor Dante fand. Die aUgemeine

Inspiration ist lyrisch und bringt den Hymnus hervor, wie z. B. das herrUche

Gebet S. Bemhards an die Jungfrau im letzten Gesange, geniigt aber nicht,

konkrete Formen zu schaffen.« i)

Dante selbst scheint diesen Bedenken beizupfhchten und seinen Kritikem
Recht zu geben, wenn er sagt:

Nel ciel che piu della sua luce prende,

Fu 'io; e vidi cose che ridire

Ne sa, ne puo chi di lassu discende;

Perche, appressando se al suo disire,

Nostro intelletto si profonda tanto,

Che retro la memoria non puo ire. (Par. I, 4—9.)

Und : Trasumanar significar per vcrha

Non si poria ... (eb. I, 70 f.)

Und: E se le fantasie nostre son basse

A tanta altezza, non e maravigha;
Che sopra il sol non fu occhio ch' andasse. (eb. X, 46 ff.)

Und : Chi non s'impenna si, che lassu voh,

Dal muto aspetti quindi le novelle. (eb. X, 74 f.)

Und : Poi ch' e tanto di la da nostra usanza,

Quanto di la dal muover della Chiana
Si muove il ciel che tutti gH altri avanza.

Und: Ma Beatrice si beha e ridente

Mi si mostro, che tra quelle vedute
Si vuol lasciar che non seguir la mente.

Und: Oui vince la memoria mia lo ingegno.

Und: . . . e quale io allor vidi

NegH occhi santi amor, qui 1' abbandono;
Non perch' io pur del mio parlar diffidi,

Ma per la mente, che non puo reddire

Sopra se tanto, s' Altri non la guidi.

Und: E gh occhi avea di letizia si pieni,

Che passar mi convien senza costrutto.

Und: E cosi, figurando il Paradiso,

Convien saltar lo sacrato poenia,

Come chi trova suo cannnin reciso.

(eb. XIII, 22 ff.)

(eb. XIV, 79 ff.)

(eb. XIV, 103.)

(eb. XVIII, 8—12.)

(eb. XXIII, 23 f.)

(eb. XXIII, 61 ff.)

^) A. Gaspary, Geschichte der italieuischen Iviteratur, StralBburg 1885, I, S. 339 ff.
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Uiid: un calito taiito divo,

Che la niia fantasia nol nii ridice;

Pero salta la penna, e non lo scrivo;

Che r imagine nostra a cotai pieghe,

Non che il parlare, e troppo color vivo. (eb. XXIV, 23—27

tJnd: Da questo passo vinto mi concedo,

Piu che giammai da punto di suo tenia

Soprato fosse coniico o tragedo. (eb. XXX, 22 ff.)

Und: Ma or convien che il mio seguir desista

Piu dietro a sua bellezza, poetando,

Come air ultimo suo ciascuno artista. (eb. XXX, 31 ff.)

Und: Da quinci innanzi il mio veder fu maggio
Che il parlar nostro, ch' a tal vista cede;

E cede la memoria a tanto oltraggio. (eb. XXXIII, 35 ff.)

Und: Oh, quanto e corto il dire e come fioco

Al mio concetto! (eb. XXXIII, 121 f.)

Ja, schon lange Jahre bevor er die himniHsche Dichtung in Angriff nahm,

war Dante sich genau bewuBt, wae unzulanghch in den Bereichen des Uber-

sinnhchen die menschhche Sprache und die Anstrengungen des Kiinstlers

bleiben. In seinem Convivio III, 3 hat er es ausgesprochen : «E questa e

r altra ineffabihta; cioe, che la hngua non e di queUo, che 1' ihtehetto vede,

compiutamente seguace.» Er hat die Schwierigkeiten ini ganzen wie ini ein-

zelnen gesehen und hat sich nicht geschmeichelt, sie iiberwunden zu haben.

Ich glaubte daher, mich mit Dante und niit den Besten seiner Erklarer

einig zu wissen, als ich in meinem Buch iiber die gotthche Komodie von

einem »dichterischen Widersinn« des Paradiso sprach und die Worte schrieb.

die mir heute nicht mehr gefallen woUen: »Allein wie kann ein Menschengeist

eine derartige Transzendenz oder Vergottung seiner selbst begreifen? Er kann

sie sich weder ausdenken, noch vorstellen, weder wissenschaftlich noch

kiinstlerisch vergegenwartigen. Er kann sie nur hoffen, wiinschen, ahnen.

Darum ist der Gegenstand des Paradiso weder fiir wissenschaftliche Ab-

handlung, noch fiir darstellende, noch fiir erzahlende Dichtung eiu moglicher

Stoff. Kein Drama und kein Epos, nur ein kurzer lyrischer Sang der Hoff-

nung, der Sehnsucht, der Ahnung, nur ein hymnisches Gebet konnte hiernoch

gedeihen. Wenn Alighieri trotzdem in dreiundreiBig Gesangen epischer,

didaktischer und dramatischer Stilart, d. h. in der Stilart des Inferno, uns ein

Paradiso zu geben versucht, so hat er etw^aa Unmogliches und Widersinniges

unternommen. Darum ist seine dritte Cantica nicht etwa wie die anderen nur

da und dort, sondern grundsatzlich verfehlt und mii3gliickt. Von der Kunst-

kritik muJ3 das Paradiso als ein riesenhafter MiBgriff, als eine ini innersten

Kem miJ3ratene Konzeption verurteilt weiden. Man iiberschreitet niclit un- \

gestraft die Grenzen des menschlichen Geistes. Das ganze Paradiso ist als

eine unerhorte Verletzung der natiirlichen Gesetze der Diclitkunst liinfallig« ^).

1) K. VoBler, Die gottliche Komodie, II. Bd., Heidelberg 1910 S. 1139.
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tjber diese letzte Folgerung einer bisher anerkannten oder wenigstens

unbehelligt gelassenen Auffassung hat nun doch mancher den Kopf ge-

schuttelt 1). Das Irrtiimhche einer Theorie tritt eben erst dadurch zutage, daC

man sie zu Ende denkt. Ich glaube in der Tat, die Gedanken von De Sanctis

und Gaspary bis zu dem Punkte weitergetrieben zu haben, wo sie sich iiber-

schlagen miissen, Damit erhebt sich aber auch schon eine neue, geradezu

gegenteilige Ansicht. Denn eben dadurch, daC ich am Paradiso nicht diese

oder jene Einzelheit, sondern dessen ganze grundlegende Konzeption als

dichterisch widersinnig faCte, bin ich genotigt worden, ihrem Woher und
Wohin ? nachzugehen. Dabei ist mir durch biographische und literarhistorische

Forschung immer klarer geworden, dai3 der gesamte Plan der Divina Coiri^

media just aus einer ersten Konzeption des Paradiso, also just aus diesem

sogenannten dichterischen Widersinn herausgewachsen ist.

In der Tat kann man heute kaum mehr bezweifeln, daQ das Paradiso,

zwar nicht als fertige Dichtung, wohl aber als Konzeption der urspriingHchste

Teil der Commedia ist. Nicht nur, daC das Geriiste der Holle und des

lyauterungsberges von den neun Himmelskugehi der ptolemaisch-christHchen

Astronomie aus im Parallehsmus gezimmert ist und von hier aus den tauschenden

Schein seiner topographischen Exaktheit empfangt -), nicht nur, dai3 die Ringe

der Holle und des lyautemngsberges die Spharen des Paradieses zur geo-

graphischen, dogmatischen und moralphilosophischen Voraussetzung haben,

nicht nur, dai3 vom Paradiese aus die anderen jenseitigen Reiche geordnet

und gebaut sind, nicht nur, dai3 Dante das Konstmktionsprinzip sich aus dem
Himmel geholt hat: ja, sogar der innigste und nur erst lyrische Antrieb

kommt ihm von dort. Es ist die Sehnsucht nach Beatrice, die gestorben ist

und im Himmel wohnt. Das Beatrice-Motiv ist die lyrische Urzelle der

Divina Commedia ^). Die in der Vita Nuova fiir diese Tatsache enthaltenen

Zeugnisse sind jedem bekannt.

Den Widerspmch, dai3 derjenige Teil der Dichtung, aus dem alles Ubrige
so kraftvoll hervorgetrieben ist, nun doch in Wirklichkeit der schwachste sein

soll, habe ich seinerzeit durch folgende Erw^agung mir zu losen gesucht : »Wie
das Ei oder Samenkom mit dem lyebenskeim zugleich den Todeskeim enthalt,

so steckt in jeder fmchtbaren geistigen Konzeption Wahrheit mit Irrtum
zusammen. Als erste Konzeption, als Urmotiv der Komodie betrachtet,

gleicht das Paradiso jener poetischen Finsternis, von der schon die altesteri

Religionen wui3ten, dai3 sie den Tag mit all seiner Herrlichkeit geboren hat.

In seiner Ausarbeitung aber und als letzter Teil der Komodie betrachtet, ist

das Paradiso das notwendige und natiirliche Absterben und Aushauchen und
der unvermeidHche Todeskampf des groi3en, unbandig lebensstarken dichte-
rischen Motives . . . Solclie und ahnliche Erwagungen zwingen uns, den
dichterischen Widersinn des Paradiso nicht als einen schwachlichen Lapsus,
sondern als einen riesigen und erhabenen Irrtum zu betrachten und mit

*) Die nachdenklichsten Einwande hat G. Gentile im Giornale storico della lettcratura
ital. LIX, vS. 385 ff., dagcgen vorgebracht; jetzt auch B. Croce in der Nuova Antologia,
I. Juli 1920.

2) Vgl. VoBler. a. a. O. S. 254 ff.

') Vgl. VoCler, a. a. O. S. 518, 842 ff., 857 ff. imd besonders 901 ff.
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derselben Liebe zu durchdenken, mit der wir dcn Tiefsinn des Inferno und
Purgatorio zu verstehen versuchten« ^).

Ich kann mir heute nicht mehr verhehlen, daB etwas Uberspanntes und
Unklares in diesen Worten steckt. Erhabene Irrtiimer gibt es nicht; denn
Irrtum ist Befangenheit ; und wenn ein groBes dichterisches Motiv sich aus-

gewirkt hat und dann zu Ende geht, so ist auch dieses natiirhche Sterl^en

noch Poesie und hat seinen guten dichterischen Sinn. Von »dichterischem

\Vidersinne« hier zu sprechen, ist nur eine geistreichehide Metapher.

Man darf das Paradiso eben nicht von dem durchseelten Korper der

Dichtung abschneiden und fiir sich allein betrachten. Wohl hat es seinen

besonderen Stil, aber im Grund ist dieser nur eine vSpielart des Stiles der

g a n z e n Komodie.* Die Unterschiede schwimmen an der Oberflache.

Die Landschaft der Holle und des Lauterungsberges ist wde in Fels ge-

meiBelt. Der Schauplatz der Seligen hat nur noch scheinhafte KorperHchkeit.

Korper werden dort von Korpern durchdrungen ohne verdriingt zu werden

wie das Wasser vom Lichtstrahl. Nicht einmal die raumhche Verteilung der

Abgeschiedenen durch die verschiedenen Himmel hin ist fest und eindeutig.

Nur gleichnis- und beispielsw^eise wohnen die Liebenden im Venushimmel, die

Streitbaren im Mars und die Beschaulichen im Saturn, und diese erste An-

ordnung wird im Empyreum durch die Anordnung der Himmelsrose, die

ihrerseits wiederum nur ein Gleichnis ist, aufgehoben und iiberwunden. Auch

von sich selber weiB der Wanderer nicht, ob er leibhaftig oder nur seehsch

oder imr mit dem Geist seiner Seele dort oben war. Man hat durch wieder-

holte Verziickungen, ErbHndungen und Offenbarungen hindurch eine Spiegel-

flucht von Visionen in der Vision. Man weiB nicht, ob der Wanderer das

Weltall, oder dieses jenen durchkreuzt, ob die Handlung noch eine Reise oder

ein bloBes Denken ist. Wie der Schauplatz zwischen Sein und Schein, so

wogt die Handlung zwischen dem Ich des Dichters und dem AU der Gottheit

auf und ab. Da ist nichts Festes mehr, denn alles: der Schauplatz, die

Personen, die Handlung, die Gefiihle und Leidenschaften sogar haben nur den

uneigentHchen Wert eines Gleichnisses, Symboles, Sinnbildes. Das Lachehi der

Beatrix und der Zorn des hl. Petrus sind kein Lacheln und kein Ziirnen

mehr, sondern Abglanz und Verdusterung einer unaussprechHchen Wesenheit.

Diese Wesenheit erscheint und verschwandet, leuchtet auf und erHscht, kommt,

geht, ruht und fHeht durch das ganze Paradies hin. AHe Erscheinungen ver-

Heren hier die Plastik und Dauer, die sie im Inferno gehabt hatten und wogen

und atmen und flackern und schnappen nach Luft. Dies ist der besondere

Stil, durch den die Transzendenz des Menschengeistes, die Vergottung ver-

anschauHcht und kiinstlerisch bewaltigt wird.

Jetzt versteht man auch, wie mir scheint, waruni heute erst wieder der

Kunstgeschmack sich dem Paradiso wie von selber offnet und zuneigt. Die

Renaissance und der Klassizismus w^oHten anschauHche und fest umrissene

Formen haben. Auch das verhaltnismaBige Gefahen, das die romantische

Dichtung an »schwankenden Gestalten« und zerfHeBenden Formen gefunden

hat, ist noch kein ungetriibt Kiinstlerisches, sondern geht meist aus zerris-senen

1) A. a. O. S. 1161 f.
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Lebensstimniuiigen hen^or und will gewiirzt sein mit Ironie, Weltschmerz,

Zweifelsucht und Satanismus. Daher die romantischen Dante-Bewunderer fiir

das Paradiso zwar Neigung und Begeisterung empfinden oder, wie man besser

sagen sollte: eine sehnsiichtige Schwache haben, aber noch kaum ein sach-

liches Kunstverstandnis aufbringen. Immerhin gehen die fruchtbarsten An-

triebe zum Verstandnis der Komodie im ganzen und des Paradiso im be-

sonderen von der romantischen Asthetik aus. Der kurze, tiefsinnige Aufsatz

von ScheUing »Uber Dante in philosophischer Beziehung« hat die Richtung

gegeben, in der sich noch heute die Dantekritik bewegt, sofern sie iiberhaupt

philosophisch orientiert ist. Dort heiBt es: »Es ist notwendig, daB in dem
Verhaltnis, als die Anschauung in das rein Allgemeine sich auflost, die Poesie

Musik wird, die Gestaltung verschwdndet, und dai3 in dieser Beziehung das

Infernum als der poetischere Teil erscheinen kann. Allein es ist hier durchaus

nichts einzehi zu nehmen und die besondere ^"ortreffHchkeit eines jeden Teiles

nur durch die Zusammenstimmung zum Ganzen bewahrt und wahrhaft

erkennbar. Wird das "\'erhaltnis der drei Teile ini ganzen gefaBt, so wird es

als notwendig erkannt, dai3 das Paradies der rein musikahsche und lyrische

ist, selbst in der Absicht des Dichters, der diese auch in den aui3eren Formen
durch den haufigeren Gebrauch der lateinischen Worte kirchhcher Hymnen
ausdriickt« ^). Dai3 das Paradiso die musikaHsche, das Inferno die plastische

und das Purgatorio die malerische Auswijkung der Danteschen Inspiration sei,

ist nun ein lyiebhngsgedanke der roniantischen Kritik geworden. Aber ist

denn in W^irkhclikeit die Stilart des Paradiso so wesenthch musikahsch uud
lyrisch ? Zwar wird in Dantes Himmelreich gar viel gesungen und musiziert

;

aber die Erzahlung und Kunde davon bleibt erzahlendes und kiindendes Wort
und verwandelt sich dabei nicht in Musik. Ich mochte eher vermuten, daB

der Dichter in seinem Inferno und Purgatorio nachdriickhcher als im Paradiso

auf musikahsche Sprachwirkungen durch Klang, Reim, Rhythmus, Asson-

nanzen, Alhtterationen, Lautmalereien u. dgl. bedacht war. Ich mochte auch
glauben, dai3 die spezifisch lyrischen vStimmungen dort starker getont sind als

hier. Die Meinung Sclielhngs muJ3 wohl daliin berichtigt werden, daB das

Paradiso musikahsch sein m ii B t e und s o 1 1 1 e , und daB es nachtraglich

von uns so empfunden wird, nicht daB es tatsachlicli so ist. Nur mit dieser

Einschrankung hat Schelhng Recht, und etwas Ahnhches hat Dante selbst

gefiihlt und hat es ausgesprochen im SchluBgesang seines Gedichtes:

Qual e colui clie somniando vede,

E dopo il sogno la passione impressa

Rimane, e 1' altro alla mente non riede;

Cotal son io; che quasi tutta cessa

Mia visione, ed ancor mi distilla

Nel cuor lo dolce che nacquc da essa.

Cosi la neve al sol si dissigiha,

Cosi al vento nelle foglic lievi

Si perdea la sentenza di SibiHa. (Par. XXXIII. 38 If.)

») Schelling, Samtl. Werke, i. Abt., V. Bd., S. 162.
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Mir ist wie einem, der ini vSclilafe schaut;

Und n a c h dem Traume bleibt ihm die Krrcgung
Im Geist, indes das Bild nicht vviederkehrt.

So ist's in mir. Es schwinden die Gesichtc

Fast ganz, und immer trauft die Sehgkeit,

Die sie mir brachten, imnier noch ins Herz.

So lost der Schnee sich an der Sonne auf,

Und so verloren sich in Wind und Blattern

Fliisternd die Weisheitssprliche der Sibjdle.

Was bleibt, ist etwas Ahnhches wie eine geheimnisvolle, entschwindende,

sanfte Melodie : lo dolce. Aber zunachst wollen wir wissen was i s t und wollen

dieser merkwiirdigen Fliichtigkeit des paradiesischen Kunststiles ins Gesicht

sehen.

Dazu, scheint mir, hat erst der neueste, symbohstische, expressionistische

und futuristische Kunstgeschmack uns das Auge wieder gescharft. Sogar die

wildesten Ausschreitungen des sprachHchen vSpieltriebs in der h^-permodernen

Dichtung konnen hier lehrreich werden. Sie stoi3en uns die Nase darauf: wie

hintergriindig, tiefschichtig und dehnbar in sinnHch-iibersinnlicher Richtung

alle Bilder und Worter der Sprache eigenthch sind und wie weit infolgedessen

der Kreis der dichterischen Ausdmcksmoglichkeiten. Friiher mochte es uns

hart und pedantisch anmuten, das Universum niit dem Einband und den

Blattern eines Buches oder das Studium mit einer Mahlzeit und deren Ver-

dauung vergHchen und iiberhaupt das AUzu-Abstrakte mit dem AHzu-Konkreten

verkoppelt zu sehen; und geschmacklos erschien es uns, wenn die seHgen

Geister sich zu Tanzen, Schriftbildern, Kreuzen, Adlern, Rosen und ahnHchen

Emblemen gruppieren. UnwiHkiirHch verbanden sich solche Bilder in uns mit

Erinnemngen an lehrhafte und reklamehafte Beleuchtungseffekte, Festivitaten

und Arrangements. AHmahHch hat die neueste Kunst uns an viel gekliigeltere

und gewaltsamere Wirkungen gewohnt, und Geschmacksassoziationen, denen

man noch vor zehn Jahren unterlag, sind heute durchschnitten. Was sind die

tanzenden Uichtseelen des Paradieses gegen die tanzenden SyHogismen des

Mailander Futuristen Marinetti!

Les SyHogismes degingandes dansent en rond

autour des Verites mignonnes et bleues,

prises de vertige et se ferment les yeux!

Ah! Ah!i)

Und Paul Claudel — wie man inimer iiber seine Dichtung denken mag —
mutet uns eine Bildersprache und beinahe systematische SymboHk zu, wie

nian sie seit dem Mittelalter nicht wieder gesehen hat 2). Mogen diese Modernen

nun wirkHche Dichter oder frostige Experimentatoren sein. Darauf konmit es

hier gar nicht an; sondern ledigHch darauf, daB sie durch ihr Ansinnen uns

geduldig machen und zugangHch fiir Einuriicke, die uns bisher befremdeten.

1) I Poeti futurisli, Mailand 1 91 2, S. 295.

2) Vgl. R. E. Curtiu.s, Die Hterarischen Wegbereiter des neuen Frankreich. Potsdam

igig, vS. 127 ff.

18*
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Wir sollen am symbolistischen und inteilektualistischen Rankenwerk keinen

voreiUgen AnstoB nehmen und uns die wiederholten, fortwahrenden Zer-

triimmerungen und Verfliichtigungen der anschauHchen Form im Paradiso

einstweilen gefallen lassen. Einstweilen , will heiBen: so lange, bis wir dahinter

gekommen sind, ob in dieser Auflosung der sogenannten AnschauHchkeit nicht

doch eine groBe dichterische Originalitat waltet.

Dazu kommt etwas anderes, das die Dantekritik aus der Denkart der

Allermodenisten heraus wieder verstehen lernen nmB. Ein wesenthch mittel-

alterhcher Grundzug, der zwar durch die ganze Komodie geht, aber am
starksten im Paradiso her\-ortritt, ist die volHge Verquickung des begriffHchen

Denkens mit dem glaubigen Schauen. Man konnte es den mythischen Dog-

matismus nennen. Die Grenzen zwischen dichterischer und wissenschafthcher

WirkHchkeit werden dadurch in einer Weise ausgeloscht, wie sie dem kritisch

geschulten Geist der Neuzeit zunachst kaum denkbar ist. Der mittelalterHche

I^eser muBte zu dem Eindruck kommen, dafi Dantes HoHe die wirkHche und
seiri Fegfeuer das tatsachHche seien; denn soviel stand ja theologisch, philo-

sophisch und astronomisch fest, daB er seine neun konzentrischen Himmels-

kugeln und sein Empyreum nicht erschwindelt hatte. Was das Paradiso

erzahlt und besingt, besteht sonach fiir Dante und sein PubHkum nicht nur

in ihrer Phantasie, d. h. der Kunst nach, sondern vor aHem auch tatsachhch,

d. h. dem Begriffe und der reHgiosen GewiBheit und der Sache nach. Dieser

Zug der Danteschen Dichtung nach philosophischer Wahrheit und rehgioser

GewiBheit wird im Paradiso immer gewaltiger und erreicht dort sein Ziel.

Das ist mehr als ein SymboHsmus, der auf die letzten Dinge nur von ferne

hindeutet, das ist der Mythos, der sie unmittelbar bezeichnet und in ihrer

lyeibhaftigkeit umfafit und um so sicherer und fester umfaBt als er geglaubt

wird und dogmatisch gepanzert ist. Eben diese eiserne und geometrische

Umklammerung der unendHchen Gottheit muB dem aufgeklarten Verstandes-

menschen von gestern und heute poesiewidrig erscheinen. Hat uns doch die

wissenschaftHche Kritik des mythischen Denkens so sehr entwohnt, daB wir

unseren Dichtern den Mythos nur noch als Marchen und Fabel, als Zierat,

Spiel und Phraseologie erlauben mochten.

Neuerdings aber wiH das mythische Denken wieder auferstehen, und ah-

mahhch gewohnt nian sich daran. Nietzsche hat als erster vieHeicht wirkHche

Mythen und eine Art kiinstlerischer ReHgion wieder in die Welt gesetzt: die

Ivehre vom Ubermenschen und der ewigen Wiederkehr. Georges Sorel hat

gezeigt, daB der Gedanke des Generalstreikes ein richtiger, handfester Mythos
ist, der das Geniiit des Proletariers ebenso beherrscht und ihn zu einem

Heros im Klassenkampf macht, wie der Mythos vom nahen Weltende und
Gottesreich die ersten Christen oder der vom Friedenskaiser den Dichter der

Komodie ^). Die Zeiten groBer, zu Katastrophen drangender Massenbewegungen
sind dem mythischen Denken schon ofters giinstig gewesen.

^) G. Sorel, Reflexions sur la violence, 2. Aiifl. Paris 1910, S. i6y: oLa greve
g^nerale est bien ce que j'ai dit; le niythe dans le(iuel le socialisme s'enfenne tout

entier, une organisation d'images capables d'6voquer instinclivenient tous les sentiments
qui correspondent aux diverses manifestations de la guerre engagee par le socialisme

contre la societe moderne. Les greves ont engendr^ dans le prol^tariat les sentiments
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So diirften auch heute wieder Weltkrieg und Revohition die Herzen und
Geister vieler Menschen und ganzer Gesellschaftsschichten aufgelockert und
einem wesentHch mythischen Denken erschlossen haben. Die ersten, die von
solchen Neigungen ergriffen werden, pflegen die dichterischen und phan-

tastischen Gemiiter zu sein. Man kann in Itahen an ])'Annunzio und PascoU

schon, von den Futuristen ganz zu schweigen, beobachten, wie sie zwischen

ihrer Dichtung und der praktischen Wirkhchkeit die Orientierung allmahHch

verloren haben und keine kiinstlerische Distanz mehr zu ihren Gegenstiinden

halten konnen ^). Bald werden auch wissenschaftHche Kopfe von derselben

Phantasie beschHchen. Die Begriffe des Verstandes erweichen sich, und ein

traumhaftes Einfiihlen und Intuieren iiberschwenmit die Gebiete der Empirie.

So bei Bergson, so bei Oswald Spengler. Der letztere ist schon soweit, daB ihm

jede physikaHsche Theorie und jede Mathematik als ftintellektueHer Mythus<( gilt 2).

Wer heutzutage wieder ein frisches, unmittelbares Verhaltnis gewinnen wiU

zu deni scheinbar sprodesten Teil der gotthchen Komodie, der kann, wie mir

scheint, nichts Besseres tun als sich anfiihen und vertraut machen mit all

diesen neuesten Erscheinungen. Damit das Alte einem wieder neu werde, muB
man sich selbst erneuern. Man muB auch den Hoffnungen und Befiirchtungen

nachhangen, die das heutige Geschlecht an unsere ganzen innenvelthchen

ZiviHsation hat irre werden lassen. Prof. Jonas Cohn in Freiburg schreibt

mir zu Anfang des Jahres 1919 unter dem unmittelbaren Eindruck seiner

Dante-Lektiire : ^Vieheicht muB man die Last des Irdischen so fiihlen wie wir

das jetzt tun, um das Paradiso zu genieBen.«

Fiir die eigentHche, d. h. kritische Beurteilung des Paradiso aber kann aU

das nur eine Vorbereitung oder Einweihung, nur die Ankniipfung einer

besseren Bekanntschaft sein, etw^a so wie es von der anderen Seite her das

philologische und historische Studium und die Versenkung in jene QueUen ist,

aus denen D a n t e geschopft hat. Unser Dichter hat seine QueHen in der

Vorzeit, die seine Gegenwart war; wdr als seine Kritiker miissen nach

ErkenntnisqueHen noch auBerdem in unserer Mitwelt und Gegenwart suchen.

Sich aber iibermafiig in diesen modemen und hypermodernen Strudehi heruni-

zutreiben und treiben zu lassen, das ware Dilettantismus : genau wie es

Dilettantismus ware, zwar kein snobistischer, aber ein akademischer, wenn

nian von der queUenmaBigen Dante-Philologie erfragen woUte, was denn von

Dantes Kunst zu halten sei. Denn damit, daB der Kunststil des Paradiso als

ein in verstarktem MaBe mythisierender und symboHsierender erkannt und

genossen wird, ist iiber seine dichterische Kraft noch gar nichts erwiesen.

Das Paradiso konnte ja durch dieses Mehr an mythischen und symboHschen

Einschlagen dem Inferno gegeniiber ebensogut schwacher wie stiirker ge-

worden sein.

les plus nobles, les plus profonds et les plus moteurs qu'il possedc; la greve generale

les groupe tous dans un tableau d'ensemble et, par leur rapprocliement. donne 4

chacmi d'eux son raaximum d'intensite; faisant appel a des souvenirs tres cuisants de con-

flits particuUers, elle colore d'une vie intense tous les details dc la composition presentec

a la conscience.

1) Vgl. VoBler, Italieni.sche Literatur der Gegcnwart, Heidelberg i<>i 4. S. 99 ft.

2) Vgl. insbesondere das Kapitel *Faustische und appollinische Naturerkenntms<. m
Spenglers Untergang des Abendlandes, Miinchen 191 8.
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Die Frage ist, ob die Mytlien und Sj^nibole des Paradiso iiberhaupt noch

von der Phantasie des Dichters bemeistert werden ; ob sie nicht einen auCer-

asthetischen Selbstwert annehmen, d. h. ins I/ehrhafte und Tendenziose aus-

arten, mit anderen Worten : ob die Absicht, den Leser aufzuklaren, zu erziehen

und zu erbauen nicht das Ubergewicht gewinnt und ob sie nicht aus Mythen
und S3'mbolen ein nacktes Werkzeug macht, ein intellektuelles und praktisches

Expediens.

Dartiber kann ja kein Zweifel seiu, daf3 verschiedene Themata, z. B. das

der Mondflecken, in eineni ausgesprochen lehrhaften Sinne abgehandelt werden.

Der Gesang, in dem die Frage der Mondflecken erortert wird (Parad. II),

ist am meisten verschrieen als scholastisch, unpoetisch und holzig. Er ist

fiir uns noch besonders lehrreich, weil Dante selbst sich bewuBt war, dali hier

ihn ein Scheideweg zwischen Prosa und Dichtung erwartete. Er hatte diese

Frage namhch schon vorher einmal behandelt: im Convivio II, 14. Die

Flecken oder der Schatten im Monde, meinte er damals, komnien von un-

dichten oder locherigen Stellen im Mondkorper her, Stellen, die den Sonnen-

strahl aus groBerer Tiefe und daher schwacher zuriickwerfen als die iibrige,

glatte und dichtere Mondflache. Also eine ihrer Methode nach rein physi-

kahsche Erklarung, die nun aber im Paradiso widerlegt und zuriickgenommen

wird. Sollte die Widerlegung wirksam sein, so muBte sie ebenfalls mit

physikahschem Beweisverfahren und in einem wesentUch prosaischen Oeiste

gefiihrt werden^: was der Dichter denn auch ausgiebig und ohne sich vor

experimentellen Erlauterungen zu scheuen, getan hat (Vers 67—105). Kein

Wunder, dafi die Kunstkritik hier nur noch gereimte Prosa und Abwesenheit

der Poesie zu sehen glaubt. Freihch, wenn man die inkriminierten \'erse an

und fhr sich betrachtet, verhalt es sich so. Aber die Absicht des Dichters ist

mit der Widerlegung dcs Convivio und mit der Beseitigung der physikahschen

Lehre noch lange nicht zu Ende, sondern nur erst eingeleitet. Die Absicht.

selbst wenn nian sie auf reine Lehrhaftigkeit beschranken wollte, reicht sehr

viel weiter. Es soll nicht nur ein Irrtum, wie Beatrice sagt, am Strahl d^r

Sonne zerschmelzt werden: es soll eine neue, umfas.sendere und lebendigere

Wahrheit sich dari\1)er erheben

di luce si vivace
che ti tremolera nel suo aspetto.

Die Einzelfrage der Mondflecken wird in die Theorie der Himmelsspharen
und ihrer Bewegungen und Wirkungen hineingehoben, und es eroffent sich ein

kosmisches Weltbikl und Himmelsgesetz von gewaltigen Ausmai3en. Die

physikahsche Widerlegung miindet aus in astronomisch-theologische Speku-

lationen. Diese sind zwar nach Dantes Begriffen auch noch Wissenschaft, ja

sogar die reinstc Wissenschaft; nach unseren heutigen Begriffen sind sie

mythologisch. Aber nicht darauf darf es dem Kunstkritiker ankonnnen,

sondern auf die seehsche Meiiumg, von der das Ausgesprochene, mag es nun
Wissenschaft oder Sternensage sein, getragen und durchfarbt ist. Wenn man
nun die einschlagigen Verse (112—148) nachhest und hort, wie bei Dante das

Empyreum \\ cicl dclla diuinn pacc heiBt und der Fixsternhimmel /0 cicl c' hn

iniUe vedute oder il ciel cui ianii lumi fanno hello, und wie die samthchen
vSpharen von ihm als organi dcl nwndo und santi giri und jeder Stern als ein
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corjw prczioso cd avvivato und die weltbewegende Kraft als eine luiluni lichi

gescliaut werden und wie die Verl)indung der Krafte niit den Korpern des

Hininiels als eine Beseelung gedacht und niit der l^reude verglichen wird, die

aus der Pupille eines Menschenauges leuchtet, dann kann kein Zweifel niehr

sein, dal3 hier die Wissenschaft, beziehungsweise der Mythos in eineni erregten,

von fromnien Gefiihlen durchwarmten Gemiite sich bewegt. Dieser Gefiihlston

ist das lyrische Fluidum, das den sproden Stoff in dichterische Scliwingung

bringt.

Doch konnte dies alles auch nur voriibergehende Krregung und eine

rednerische Verzierung des lehrhaften Grundgehaltes sein: und ware in der

Tat nichts anderes, wenn das Thema der Mondflecken fiir sich allein stiinde

und ein Sonderinteresse in sich selbst hatte. Aber nicht nur, daC es in das

mythische Weltbild eingeflochten und wie wir gesehen haben, theoretisch mit

ihm verwachsen ist, es hat auch seinen praktischen Zusanunenhang mit der

Handlurg, d. h. zunachst mit der Himmelsreise Die Frage der Mondflecken

wird namhch ini Fixsternhimmel noch einmal angeschlagen. Wie der Wanderer
von der Hohe der achten Sphare hinab und zuriick auf die sieben Planeten

schaut, sieht er, daC aus dem Monde die Flecken verschwunden sind.

Vidi la figHa di Latona incensa

Senza quell' ombra, che mi fu cagione

Per che gia la credetti rara e densa. (Par. XXU. i.ioff.

Er nimnit diese auffallende Tatsache als etwas ganz NatiirUches hin. Die

Kommentatoren erklaren sie meist durch die Annahme, dai3 die P^^lecken sich

nur auf der nach der Erde gekehrten Mondseite befinden. Damit setzen sie

etwas hochst Zw^eifelhaftes voraus: naniHch, dafi Dante gewui3t habe, da(.3 der

Mond uns immer nur eine und dieselbe vSeite zuwendet. Die Erklarung nmi3

wohl eher ini Auge des Wanderers als in des Mondes Bewegung und Stehungen

gesucht werden. Vidi, nicht cra, steht im Text, und unmittelbar nachher

lieii3t es, daI3 er nun auch das SonnenHcht, das ihm friiher unertragHch war,

habe aushalten konnen. Durch das ganze Paradies hin steigert sich stufen-

weise durch Blendungen und Erbljndungen hindurch die Sehkraft des Wanderers.

Die Mondflecken, als eine durch die Wirkung der iibergeordneten Spharen

und insbesondere des P'ixsternhimmels hervorgebrachte Triibung, sind nichts

Substantielles, sondern ein Accidens, das in demselben MaI3e, in dem das

Auge sich himmlisch klart, verschwinden nmi3. l'iir die lunsicht der oberen

Regionen gilt der Mond als geradeso fleckenlos, rein und ewig wde die Seele

der Piccarda und der Costanza, die in moralischer Hinsicht den Grad des

Mondes bezeichnen. Das theoretische Thema der Sternenordnung ist mit dem

ethischen und mystischen der fortschreitenden W^rklarung und \'ergottung

innerlich verbunden. Fnd dieser Zusammenhang geht durch das ganze

Paradiso hin, und mag er dem Verstande verborgen l)Ieiben, so ist er fiir das

Gefiihl und fiir die Anschauung so einfach und fest als man nur wiinschen

kann. Denn je naher der Wanderer als ganzer Mensch, mit seinem un-

geteilten Gemiite an das Geheinmis der Gottheit herankommt, desto klarer

und tiefer blickt er in die Natur derDinge hinein. Deshall) \-erschwinden ihm

die Mondflecken und nmO er lacheln iiber die Geringfiigigkcit unseres ludballs.
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Die beiden Themata, das theoretische und das ethische, sind fiir den

Dichter nur ein einziges; ja sie sind iiberhaupt kein Thema, sondern eine

Stufe oder ein Schritt zur Vergottung. Die Kraft des religiosen Triebes nach

Vollendung wird im Paradiso sogar viel reii3ender als sie in den ersten Teilen

der Commedia vvar. Im Inferno und Purgatorio gab es noch Ruhepausen,

Umwege, Abschweifungen, Exkurse und Episoden. Die Frage der Mondflecken

aber ist nicht als Exkurs empfunden und behandelt, sondern wirkt wie eine

ungeduldige und beinahe gewaltsame Uberwindung eines letzten, halb noch

irdischen Hindernisses auf der himmhschen Fahrt.

Ich meine Ungeduld und Gewaltsamkeit als vorwiegend intellektuelle Ge-

fiihle; denn was den Umgangston der Fragen und Antworten zwischen Dante

und Beatrice betrifft, so ist er durchaus auf Liebe, hilfsbereite Nachsicht und

ehrfiirchtige EmpfangHchkeit, zuweilen sogar auf freundhchen Humor gestimmt.

Von dem mittelalterHchen Schulgeist der Dogmatik ist nur das Aui^erHchste

noch zu spiiren: die Terminologie. Aber auch diese wird in die poetische

Stimmung hineingerissen, und zwar gerade durch die Gefiihle intellektueUer

Ungeduld und Anstrengung. Wer Zeit und Ruhe zu einer behagHchen Be-

schauHchkeit hat, der braucht und will keine fachmannischen Ausdriicke,

sondeni laBt die Dinge ahseitig und konkret an sich herankommen. Wer aber

seine Zweifel wiH rasch und sofort gelost haben, der greift zum Riistzeug der

Schule, zur Beii3zange der Abstraktion und zum Terminus technicus. Was
den Fachausdriicken im Mondgesang, dem quale und quanio, den principi

formali, der materia, dem volume, der isianzia usw. eine l^^rische Note gibt,

das ist der Wissenseifer und die Ungeduld, mit der der Dichter diese Abstrakta

in Gleichnisse, Bilder und Phantasien hineintaucht.

Die Ungeduld wirkt aber nicht ner\^6s, weil sie nicht sinnHcher, sondern

geistiger Art und einfach die intellektueUe Seite des Herzensbediirfnisses nach

Erlosung ist. Wenn ich oben den Stil des Paradiso als einen wogenden,

atmenden, flackernden und schnappenden im Vergleich zum Infenio gekenn-

zeichnet habe, so ist dies nicht dahin zu verstehen, daB der Ausdruck an und
fiir sich, also etwa der Satzbau oder der Rhythmus diese Unruhe hatten. Im
Gegenteil, sie behalten im Paradiso wie in der iibrigen Commedia ihren eben-

mai3igen Gang und ihren natiirliclien Ateni. Die Perioden werden sogar eher

noch langer und feierHcher. Was in verstarktem Sinne flimmert und wogt,

sind nicht die Worte, sondern ihre Bedeutung. Es ist vom eigentlichen zum
iibertragenen, vom sogenannten buchstabliclien zum symbolischen, vom sach-

lichen zum personlichen Sinn, kurz, von der Sinnlichkeit zur Ubersinnlichkeit

der Namen, der Worter, der Anschauungen ein fortwahrendes Auf und Ab.

Wenn man friilier geneigt war, in diesem Flimmern eine dichterische Schwache
zu selien oder einen Widersinn, der unsere Phantasie, anstatt sie zu sattigen,

immer wieder entleere, so hangt das wolil damit zusammen, daB man von der

Phantasie noch einen sensualistischen oder materialistischen, naturaHstischen und
statischen Begriff oder den Rest eines solchen Begriffes hatte. Man dachte sich

das Dichterauge gerne als eine Art korperHchen Organes, das nur Korper erfasse

und festhalte. Man vergaB, daB die Phantasie ihreni eigcnsten Wesen nach
fliiclitig ist und vom Vordergrund der Dinge liinausstrebt in unendliche

Hintergriinde. Man vergaB auch, wie stark schon in der Jugenddichtung
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Dantes dieser iibersinnliche Zug seinor Pliantasien waltet ^). Die Vita Nuova
stelit in dieser Hinsicht deni Paradiso ani niichsten. Auch dort sind die

Bilder fliichtig, verschwimnien aber nicht, so sehr sie sich ins UbersinnHche

verziehen : denn sie kehren zuriick in die Gefiihlserregung, aus der sie hervor-

gingen. Der sogno oder die visione ist in der Vita Nuova wie im Paradiso

nichts anderes als die passione, d. h. das Gefiihl, das in Erscheinung tritt und

sichtbar wird und wieder verschwindet.

Die nienschhche Sprache als das Mediuni der dichterischen Phantasic hat

ihrer Anlage nach dieselbe Vermittehingskraft zwischen Bild und Gefiihl. Es

gibt in der Tat kein einziges Wort in ihr, dessen Bedeutungsmoghchkeiten fest

umgrenzt und gegen eine Abwandlung seines Sinnes iiber Gefiihl und Bild,

Bild und Gefiihl ins Unendhche hhmus vermauert wiiren. Eine Einzelunter-

suchung des Danteschen Sprachgebrauches auf seine poetische Dehnbarkeit hin

konnte uns manches noch besser verstehen lehren. Denn die beweghche Viel-

deutigkeit seiner Komodie und insbesondere seines Paradiso, die man mit

scholastischen Begriffen wie buchstabhcher, allcgorischer, morahscher, ana-

gogischer usw. Sinn vergebhch hat festnagehi wollen, mufi endhch von eiiier

moderneren Asthetik aus untersucht werden.

Im groi3en ganzen aber scheint mir jetzt schon klar zu sehi, dal3 die

Beurteilung des Paradiso als des dichterisch schwachsten Teiles der Komodie

die Erbschaft einer halb romantischen, halb naturahstischen Kunstlehre ist.

mit der heute noch zu arbeiten eine Riickstandigkeit ware.

1) Ich habe inich bemiiht, es aii der Vita Nuova zu zeigen. Vgl. »Die gottUche Komodie*,

II, S. 838 ff.
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