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&<t§ <&tnbienleben in tyatid ju SCnfattg
beê XVI. Sa^t^ntifrevt».

lllnfre öffentliche Sibliotbef bewabrt fit ibrer grofen Srt'ef*
faminlung einen in bie $abre 1501—1508 fallenben Srt'ef*
wedjfel jwifdjen bem Sucbbrucfer 3ob- Slmerbacb unb feinen

beiben ©öbnen Sruno unb Saftliuö, weldje in ben ge*

nannten ^abren ju '•ßart'ö flubt'rten. Siefer Sriefwetbfel bii*
bet ju ber folgenben ©ft'jje bie ©runblage. Grgänjt würben
bie barin cntbaltenen Staa)rt'd)tcn über baö ©tubt'enleben ju
^3art'Ö burcb Bulaeus Historia universitatis Parisiensis. tya*

riö, bamalö nodj ber Gcntralpttttft beo wiffenfcbaftlia)en Se*

benö, wenn aita) tra ©infen begriffen, unb wie in fpätcrer Seit
in ^ofitif unb SJîobe, fo bamalö noa) tonangebenb, nantent*

Iidj itt bett pfjifofopbifcben unb tbcologifcbcn St'éciplinen, ftellt
une ein Silb beo ©tttbicnlcbenö ju felbiger 3et't bar, baö, ein*

jelne djaraftcriflifdje Gtgentbümlfcbfeiten abgereebttet, auf ben

übrigen ©tubicnanflaltctt feinen Sieffcr wieber fanb unb ba*

burdj um fo allgcmeinercö ^ntereffe ju weefen im ©taube tfl.
gür bie Grrcidjung meiner Slbficbt ftanben mir jwei 2öege

offen, entweber bie ^ßerfönfiajfeiten in ben .Çrintcrgrunb jlellenb,
gfefcbfain nur baö ©enuö eineö -pariferflubenten ju jcia)nen,
ober jene ?5erföttft'cbfet'ten »oranjuftellen unb jugleicb etwaß

Das Studienleben in Paris zu Anfang
des XVI. Jahrhunderts.

Nnsrc öffentliche Bibliothek bewahrt in ihrer großen Brief-
sammlung cincn in die Jahre 1501,—1508 fallenden

Briefwechsel zwischen dcm Buchdrucker Joh. Amerbach und seinen

beiden Söhnen Bruno und Basilius, wclche in den

genannten Jahrcn zu Paris studirten. Diescr Briefwechscl bildet

zn der folgenden Skizze die Grundlage. Ergänzt wurden
die darin enthaltenen Nachrichten über das Studienleben zu

Paris durch Luisens Ristori» univorsitstis Lsi isiensis.
Paris, damals noch dcr Ccntralpunkt dcS wissenschaftlichen

Lebens, wenn auch im Sinken begriffen, und wie in späterer Zeit
in Politik und Mode, so damals noch tonangebend, namentlich

in den philosophischen und theologischcn Disciplinen, stellt
uns ein Bild des Studienlebens zu selbiger Zeit dar, das,
einzelne charakteristische Eigenthümlichkeiten abgerechnet, auf dcn

übrigen Studicnanstaltcn seinen Reffer wieder fand und

dadurch um fo allgemeineres Interesse zu wecken im Staude ist.

Für die Erreichung meiner Absicht standen mir zwci Wcge
offen, entweder die Persönlichkeiten in dcn Hintergrund stellend,

gleichsam nur das Genus cincs Pariserstudenten zu zeichnen,

oder jene Persönlichkeiten voranzustellen und zugleich etwas
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einem Porträte Slcbnltdjeö ju geben. 3dj Ijabe ben legten 25cg

»orgejogen, nidjt nur weil eine inbibibuelfere ^(jijfi'ognoinie
beö Silbeö in Ijöberm ©rabe anjufpreeben geeignet ifl unb baö

©eneretle ebenfo wenig auöfajlief t, alö j. S. baö ^ortvät eineö

3nbf»fbuumö auö einem Solfe raft djaractcrtjiifrfjer ©cficbtö*

bilbung ben gcnercllcit St)puö beö Solfeö überbaupt, fonbern

aud) weil fn einein foldjen Silbe jugteidj aua) bt'c Sffbungö*
gefdjicbte jweier ©lieber jener gamilie entpalten tft, weldje fm

16,cn Sabrbunbert auf bem ©ebiete ber 35>iffcnfdjaft unb fra

©taatöleben eine 3ierbe Safelö waren.
Unter ben Arabern, weldje ber Siidjbritcfcr 3oban tteö

Slmerbaa) (geb. 1444, gefl. 1514) mit Sarbara Drten*
berg jeugte, waren Sruno unb Safiliuö bte beiben alte*

fleti ©öbne, jener 1485, biefer 1488 geboren. Slmerbacb, ob*

gleia) mit feiner Sniderei »iclfadj befcljäftigt, »erfolgte ben*

noeb bie gortfdjritte ber SBijfcnfdjaft mit grofetn ^ntcreffe unb

nabm felber burdj baö -Mittel feiner ^reffen an biefen gort*
fdjrttten tfjätigen Slntljct'f. 2Bfe cr aber felbfl »on glüfjcnbcr
Siebe ju ben SSijfenfa)aftcn ergriffen War unb in feinen graut*
ben, weldje unter bt'c Äorijpljäcn ber bamaligcn 3eit geborten,

itt einem Stcttdjlin, Sßimpljeling Iciicbtcnbe Sorbtiber erbfiefte,

fo raufte eö eben unter feine fcljnlidjflen SBünfaje geboren feine

©öbne tn bte Saufbaljn ber ©tubien einjufûbren unb baö ju
einer 3ett/ bie eine fdjöncre getflt'ge ©ebuvt ^u »erfpredjen

fdjien. Sic erfle Silbung crljtcltcu Sruno unb Safiliuö tfjcilö
tra »äterlidjeu £aufe, in weldjem ftcb immer nodj ©eleljrte
aufhielten, weldje ben Safer fn feinein Snicfcrgcfdjäfte unter*

flitzten, tbeilö fn ber Sdraie ju ©t. Sbcobor. Socb faum

batte ber jüngere ber beiben ©öbne baö neunte 3fabr jurüd*
gelegt, alo ber Sater beibe naa) einer ©djule fanbte, Weldje

ju felbiger 3et't Weit uttb breit fn unfern ©egenben in grofem

Slnfcbn flanb. Unter ben Scannern, weldje fm Steformationö*

jeitalter unb nodj fpäter fn unfrer Saterftabt uub tin GIfafc auf
bein ©ebiete ber Sß?iffenfdjaft, beö ©taateö unb ber Äirdje unter

150

einem Porträte Achnliches zu geben. Ich habe den letzten Weg

vorgezogen, nicht nur wcil eine individuellere Physiognomie
des Bildes in höherm Gradc anzusprcchcn geeignet ist und das

Generelle ebenso wenig ausschließt, als z. B. das Porträt cincs

Individuums aus einem Volke mit charakteristischer Gcsichts-

bildung dcn generellen Typus des Volkes überhaupt, sondern

auch wcil in einem solchen Bilde zugleich auch die Bildungsgeschichte

zweier Glieder jener Familie enthalten ist, welche im

16"» Jahrhundcrt auf dem Gcbicte dcr Wissenschaft und im
Staatsleben cine Zierde Basels waren.

Untcr dcn Kindern, wclche der Buchdrucker Johannes
Amerbach (geb. 1444, gest. 1514) mit Barbara Ortenberg

zeugte, waren Bruno und Basilius dic bcidcn ältesten

Söhnc, jener 1485, dicfer 1488 geboren. Amcrbach,
obgleich mit seiner Druckerei vielfach beschäftigt, verfolgte
dcnnoch dic Fortschritte dcr Wissenschaft mit großem Interesse und

nahm selber durch das Mittel seiner Pressen an diesen

Fortschritten thätigen Antheil. Wie cr abcr selbst von glühender
Liebe zu dcn Wisscnschaftcn ergriffcn war und in scincn Freunden,

welche unter die Koryphäen dcr damaligen Zcit gchörten,

in cincin Ncuchlin, Wimphcling lcuchtcnde Vorbilder erblickte,

so mußte cö cbcn untcr scine sehnlichsten Wünsche gchörcn scinc

Söhne in die Laufbahn dcr Studicn einzuführcn und das zu
einer Zcit, die eine schönere gcistige Gcburt zu vcrfprechcn

schien. Dic erste Bildung erhielten Bruno und Basilius theils
im väterlichen Hause, in wclchcm sich immcr noch Gclchrte
aufhielten, wclche dcn Vatcr in fcincm Dnickcrgcschäfte
unterstützten, thcils in dcr Schule zu St. Theodor. Doch kaum

hatte dcr jüngcre dcr beiden Söhnc daö neunte Jahr
zurückgelegt, als der Vatcr bcidc nach cincr Schule sandte, wclchc

zu selbiger Zeit weit und breit in unsern Gcgcndcn in großem

Ansehn stand. Unter den Männern, wclchc im Rcformations-
zeitalter und noch später in unsrer Vaterstadt und im Elsaßc auf
dem Gebiete der Wissenschaft, des Staates und dcr Kirche untcr
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bie ber»orragcnbficn geborten, batten in biefer ©djufe »iefe t'bre

erfte Silbung erlangt, fo baf mit Sicajt biefe ©cbufe (wie j. S. Slob*

rieb eö tbut) alö einer ber £ebcl angefefjcn wirb, welcbe baö 2Bfe=

berauffeben ber SECijfcitfajaft unb baö SBcrf ber Stcformation ara

Dberrbcine fit ©ang bringen Ralfen. Gö war bt'c »on bein frie*
rontjmiancr Sringcnberg in ©djlettflabt gcfliftete ©djule, an

wefajer gegen Gnbe beö 15ten Sabrbunbertô Grato (Äraft)
»on Üb en beim, ein ©djüler ©ebafiian Sranbtö, Stector war.
Ser Utnjlanb, baf angefebene unb wiffenfajaftfià) gebifbete
Scanner in unfrer Saterftabt t'bre Ättabeu bortbin ju fdjt'cfen

eö »orjogen, faft ben 3«flanb unb bie Seiftungen unfrer
©a)ulcn ju felbiger 3et't fn feinein günfttgen iidjte erfdjeinen.
Ser Gntfdjluf, ficb *>°n feinen Arabern, bte nod) in fo jartetn
Sllter flanben, ju trennen, würbe beut Sater baburd) erleid)*

tert, baf cr Grato »on Ubenbeim unter feine greunbe jäblte
unb feine Äinbcr in beffen .£>auö unb unter beffen fpeciette Sluf*

fitbt aufgenotninen würben. Sin Wai beö Sabrö 1497 War

eö, alö Sruno unb Safiliuö t'bre #cimatb »erliefen, um wät*
renb brei ^afjren in ©djlettflabt t'bre erften ©tubien ju be*

ginnen. Sort trafen fte mit ©udjariito frol^aa), mit
Solj- groben, einem Steffen beö berübmtenSuajbrucferö Sob-
groben »on £ainmelburg, mit ©angolpb î^'etri, Steffen
beö Sob- fetvi, ber mit Sob- groben trab Slmerbacb in ®c=

fajäftögcmciufcbaft ftanb, uub juin Untcrfdjiebe beö SJteifterö

Solj. groben bamalö unter bein Stamen „ber grof SJceffter" be*

fannt war. Sic inangeUjaftcn ©cbulbiidjcr jener Seit, ber Nestor

Vocabulista, ein Scrifon, baö ftd) auf bie ©rffärung ber

SSörtcr in ber Sttfgata bejog, baö Soctrinalc beö Slfcranber,
baö mit beut 3eitaltcr ber Steforinatt'on »on feiner inebrbun*
bertjäbrt'gen Jperrfctjaft geftürjt würbe, waren freilia) noeb an
ber Sagcöorbntmg; bod) befanben ficb in ben #änbcit unfrer
©djüler fdjon ©d)ulbüdjer, bie einer beffern SWctljobe ben SK>eg

baljntcn, bie »ott Sllbrcdjt »on Gijb »or ber jweiten Raffte beö

15'" Sabrljunbertö »erfafte Margarita poetica non solum poe-
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die hervorragendsten gehörten, hatten in dieser Schule viele ihre
erste Bitdung erlangt, so daß mit Nccht diese Schule (wie z. B. Nöh-
rich es thut) als cincr der Hebel angeschen wird, wclche das

Wiederaufleben dcr Wissenschaft und das Werk der Reformation am

Oberrhcine in Gang bringen halfen. Es war die von dem Hic-
ronymiancr Dringenberg in Schlettstadt gestiftete Schule, an

welcher gegen Ende dcs 15"" Jahrhundcrts Crato (Kraft)
von Uden h ci in, ein Schülcr Sebastian Brandts, Rector war.
Der Umstand, daß angesehene und wissenschaftlich gebildete
Männer in unsrer Vaterstadt ihre Knaben dorthin zu schicken

es vorzogen, laßt den Zustand und die Leistungen unsrer
Schulcn zu selbiger Zcit in keinem günstigen Lichte erscheinen.

Dcr Entschluß, sich von seinen Kindern, die noch in so zartem
Altcr standcn, zu trcnncn, wurdc dcm Vater dadurch erlcich-

tcrt, daß cr Crato von Udenheim unter seine Freunde zählte
und scinc Kindcr in dcsscn Haus und untcr dcsscn specielle Aufsicht

aufgenommen wurden. Im Mai des Jahrs 1497 war
es, als Bruno nnd Basilius ihrc Hcimath verlicßcn, um währcnd

drci Jahren in Schlettstadt ihre ersten Studien zu

beginnen. Dort trafen sie mit Eucharius Holzach, mit
Joh. Froben, cincm Neffen des bcrühmtcnBuchdruckers Joh.
Froben von Hammelburg, mit G an gol pH Petri, Neffen
des Joh. Petri, dcr mit Joh. Frobcn und Amerbach in Gc-

schäftsgcmcittschaft stand, und zum Untcrschiede des Meisters
Joh. Frobcn damals untcr dein Namen „der groß Meister"
bekannt war. Dic mangclhaftcn Schulbüchcr jcncr Zcit, der iXos-

ior Voosuulist», cin Lcrikon, das sich auf die Erklärung der

Wörter in der Vulgata bezog, das Doctrinale des Alexander,
das mit dcni Zeitalter der Reformation von scincr mehrhun-

dertjährigen Herrfchaft gestürzt wurde, waren freilich noch an
dcr Tagesordnung; doch befanden sich in dcn Händcn unsrcr
Schülcr schon Schulbüchcr, die einer bessern Methode dcn Weg
bahnten, dic von Albrecht von Eyb vor der zweiten Hälfte des

15"" Jahrhunderts verfaßte Klargsrita voetioa non solum poo-
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sim, sed medullam artis rhetoric» oratorum et historiarum
omniumque humanitatis litterarum complectens, baö fun-
damentum scholarium, bie ©raminatif beo ^5. grane. Stiger.
(gegen ©nbe beö 15ten 3abrbunbcrtö »erfaf t), ja felbfl Lucani
Pharsalia unb ©alttfl unb eine grt'ea)ifcbe ©rainmattf. Saö

rege ©a)itlleben, baö fn biefer Stet'cbofìabt berrete, bie treue

Slufficbt unb Scitung beo Stectorö, ber gteif unb bie Siebe ju
ben SOBiffcnfajaften »on ©eite ber ©cfjüfer fübrten ju einem

für ben in feinen Slnforberungen nidjt leiójt ju befriebigenben
Safer erfrculiajcn Stefultate.')

Sn ©cblettflabt war tra Sabr 1500 Went'gfienö Sruno
auf eine ©tufe gelangt, bie iljn befäbigte, eine böbere ©tu*
bienanflalt ju bcfudjeit. Unter benjenigen Uni»crfttäten, weldje
in bainaliger 3eit ben beflen Älang batte, flanb bie tarifer
oben an. Sort war eö, wo bie fdjolaflifdje ^briofopfu'e t'fjrcn

£auptfif$ aufgefdjlagcn batte, bort, wo ber ©treit entfcfjicbeit

würbe, weldjeö pbt'Iofopljifdje ©ijflem bte 3eit bcljcrrfd)en follte,
bort, wo bie Soweit beö Sageö auf bem ©ebiete ber Siafcf*
tif bie flaunenbe SJtenge fn Serwunberung festen. 2Bcr ju
fefbiger 3eit Slnfprudj auf ©cfeljrfamfcit uub Slnerfennung
macben wollte, ber raufte in ber Äirdje ber Ijetf. SJcaria ober

berjenigen ber beil. ©enobefa baö Sirret unb bie laurea ma-
gistralis crljaftcn baben. Gin Doctor Parisiensis flanb in fo*
cialer .Çrinftdjt mit einem Slbeltdjen auf glcidjer Sinic. Sludj

Soljanncö Slmcrbadj batte cinjl 511 ^ariö unb jwar unter fretjn*
lein »on ©tein (Johannes a Lapide), ber fpäter auf Ijt'c*

figer Uniperfttät alö Scbrcr auftrat, am b-eftgen Scmflift Œa*

noniettö War unb enblia) fn baö b-eftge Äartbäuferffoflcr ftdj

jurücfjog, flubtrt unb bie Sftagiftcrwürbe erhalten, ©eine ©öljnc

folltcn biefelbe Saufbaljn betreten. Stoar ging ber Sater fange

mft ftd) unb feinen greunben ju Statbc, bcöor er ben Gntfdjltif

jur Sluöfübrung bradjte; benn Srttnoö unb Safiliuö jartcr

1) Sät feite ffnafcen jufautmen bejahte !tmert>a<&. iät)xl\a) 22 aurei.
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sim, seà moàullsm srtis rketorivss orstorum et distorisrum
omniumque QAMSnitstis litterarum compieotens, das kun-
àsmeutum sciioisrium, die Grammatik des P. Franc. Niger,
(gegen Ende des 15"" Jahrhunderts verfaßt), ja sclbst Imosni
PKarsali» und Salust und eine griechische Grammatik. Das

rege Schulleben, das in dieser Reichsstadt herrschte, die treue

Aufsicht und Leitung des Rectors, der Fleiß nnd die Liebe zu
dcn Wissenschaften von Seite der Schüler führten zu einem

für den in seinen Anforderungen nicht leicht zu befriedigenden
Vater erfreulichen Resultate.')

Jn Schlettstadt war im Jahr 1500 wenigstens Bruno
auf eine Stufe gelangt, die ihn befähigte, eine höhere

Studienanstalt zu besuchen. Unter denjenigen Universitäten, wclche

in damaliger Zeit dcn besten Klang hatte, stand die Pariser
oben an. Dort war es, wo die scholastifche Philosophie ihren
Hauptsitz aufgeschlagen hatte, dort, wo der Streit entschieden

wurde, welches philosophische System die Zcit bchcrrschen solltc,

dort, wo die Löwen des Tages auf dem Gebiete dcr Dialck-
tik die staunende Menge in Verwundcrung sctztcn. Wer zu

selbiger Zeit Anspruch auf Gelehrsamkeit und Anerkennung
machen wollte, dcr mußte in dcr Kirche der heil. Maria odcr

derjenigen dcr heil. Gcnovcfa das Birrct und die laure» m»-
Aistrsiis erhalten haben. Ein Doctor?arisiensis stand in
socialer Hinsicht mit cincm Adelichcn auf glcicher Linie. Auch

Johannes Amerbach hatte einst zu Paris und zwar untcr Heynlein

von Stein (^oimnnes » Manilio), dcr spätcr auf hic-

siger Universität als Lchrcr auftrat, am hiesigcn Domstift Ca-

nonicus war und endlich in das hiesige Karthäuserkloster sich

zurückzog, studirt und die Magistcrwürde erhalten. Seine Söhnc
solltcn dieselbe Laufbahn betreten. Zwar ging dcr Vater lange

mit sich und seinen Freunden zu Rathe, bevor er dcn Entfchluß

zur Ausführung brachte; denn Brunos und Basilius zarter

t) Für beibe Knaben zusammen bezahlte Amerbach jährlich aurei.
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Äörperbatt liefen ibn fürdjten, bie bortfge Scbenöweife unb baö

»eränbertc Älima inöa)te ibrer ©efunbbeft nidjt juträgfia) fein;
batte cr ja felbfl in feinen Sünglingöjabren in ben ungefun*
ben 3ellen ber Gollegien in ^art'ö fjerbe Grfabrungen gemadjt.

Soaj waren eö tbeifö baö 3"rcben beö ©djlcttfläbtcr Stectorö

Äraft »on Ubenbcim, ber fn ben woblbcgabten Änabcn fünf*
tige tüdjtige ©efebrte erblidte, tbcilö bie ©efcbäftöfrcunbe, weldje

Sobanneö in tyariß iatte, bie itn jur Scrwirffia)ung feineö

febon lange gefjegten fianco bcflimmtcn. Stadjbera bie ©öbne

auf Ijiefiger Uniberfttät noeb ein Sabr fiubirt batten, gab fte

itn Wai 1501 ber Sater einem Soten raft, ber ©efebäfte bai*
ber nadj patrio reifen raufte; an fte fdjloffen fidj nod) »fer

anbere Änabcn an, ©augolpb ^5etri, beö fogenannten „grofen
Sftcifterö" Steffe, Sob- groben, ©uà), frolla), ©otjn beö ©ebutt*

beifett in ÄI. Safel, Sbeobalb Diglin, Suft; aufer biefen tra*
fen fie in fariß noa) ©abrief, Sbeobalb unb SJtattljäuö ©ur*
gant an, Serwanbte beö ^farrerö ju @t. Sbeobor, Dnofrio
Srant, Sucaö unb ©atluö ^b'lantbropoö.

Sn ^JJariö beforgte für Slnton Äoberger, ben Sua)bruder

ju Stürnberg, in beffen Dfftcfn Slmerbad) fn frübern Sabren
gearbeitet Ijätte, unb »on bem er noeb fpäter mit ©eib, j. S.
für bie Sibelauögabc »on 1498 unterftüjjt würbe, jwei Sua)*
laben Sobanneö Stuinenftod, genannt ^eibelberg. Sura)
Sermittluug Slnton Äobergerö unb feineö ©ofjneö franß, ber

jätjrlidj ein ober mebrere Wale nad) -parte fam, witrben bie

beiben Slmcrbadje biefem SJtanne empfoblen, ja bie beiben Äo*
berger nabinen ftdj ber ©öbne mit fo »t'etcr ^erjlicbfcft an,
afö wären fte bie iljrigen. Stiebt weniger war auf beö Sa*
terö Ginpfcfjfttng ber berübmte Guillelmus Copus (2öilb. Äopp)
auö Safel für fie beforgt, ber fpäter granj I. Seibarjt war
unb burdj baö Seflrebcn bie ©riedjen in ber 2tcbicin ju Gb*

ren ju jt'eben auf bem ©ebiete ber Sßiffenfcbaft ficb nidjt ge*

ringe Serbienfle erwarb.

Sluf bie Sünglt'nge, welcbe auö ben befdjränftem Äreifen
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Körperbau ließen ihn fürchten, die dortige Lebensweise und das

veränderte Klima möchte ihrer Gesundheit nicht zuträglich sein;

hatte er ja selbst in scincn Jünglingsjahren in dcn ungcsun-
dcn Zcllen der Collégien in Paris herbe Erfahrungen gemacht.

Doch waren cs thcils das Zurcden des Schlcttstädtcr Rcctors

Kraft von Udcnhcim, der in den wohlbcgabten Knabcn künftige

tüchtige Gelchrte erblickte, thcils die Geschäftsfreunde, welche

Johannes in Paris hatte, die ihn zur Verwirklichung seines

schon lange gehcgten Planes bestimmten. Nachdem die Söhne

auf hiesiger Universität noch ein Jahr studirt hatten, gab sie

im Mai 1501 der Vater einem Boten mit, dcr Geschäfte halber

nach Paris reifen mußte; an sie schlössen sich noch vier
andere Knabcn an, Gaugolph Pctri, des sogenannten „großen
Meisters" Neffe, Joh. Frobcn, Euch. Holzach, Sohn dcs Schultheißen

in Kl. Basel, Theobald Oiglin, Luft; außer diefen trafen

sie in Paris noch Gabriel, Theobald und Matthäus Surgant

an, Verwandte des Pfarrers zu St. Theodor, Onofrio
Brant, Lncaö und Gallus Philanthropos.

Jn Paris besorgte für Anton Kobcrger, dcn Buchdruckcr

zu Nürnberg, in dessen Officii: Amcrbach in frühern Jahren
gearbeitet hatte, und von dem er noch später mit Geld, z. B.
für die Bibelausgabc von 1498 unterstützt wurde, zwei Buchläden

Johannes Blumenstock, genannt Heidelberg. Durch

Vermittlung Anton Kobergcrs und seines Sohnes Hans, dcr

jährlich cin oder mehrere Male nach Paris kam, wurden die

beiden Amerbache diesem Manne empfohlen, ja die beiden

Kobcrger nahmen sich dcr Söhne mit fo vielcr Herzlichkeit an,
als wären sie die ihrigen. Nicht weniger war auf des Vaters

Empfehlung der berühmte Kuillelmus Lopmz (Wilh. Kopp)
aus Bafel für sie besorgt, der später Franz I. Leibarzt war
und durch das Bestrcbcn die Griechen in der Medicin zu Eh-
rcn zu zichcn auf dcm Gebiete der Wissenschaft sich nicht
geringe Verdienste erwarb.

Auf die Jünglinge, welche aus den beschränkter« Kreisen
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beö Sebenö, in benen fte fidj biö babin bewegt batten, binano*

traten, madjte baö Seben, baö fta) b*er »or ibnen entfaltete,
eilten gewaltigen Ginbrud: bie »t'cfen ^ttnberte »on ©tubircn*
ben, bie grofe 3aljl ber Sebrer, bie feierlichen ©cbräud)e bei

fcfilicben Sitten, baö Slnfebcn unb bte Wadjt, Weldje bie Uni*

»erfttät befaf, ber ganje Drganiöinttö ber uinfangret'djen ©djule.
Sie 3abl ber färauttlidjen ©tubirenbeu uttb Sebrer ttämlt'aj jer*
fiel in »ier Stationen, bie ^3icarben, Stormannen, granjofen
unb Seutfdjen, bie jcbe ibre befonbern ©efege, ©itten, ®e*

bräuaje unb gefte batten unb »on einanber unabbängt'g waren.
Sie Station jcrfM wieber in einjetne Srtbuö ober $ro»t'njcn;
fo jerftel j. S. bte Station ber Seutfdjen in bie Alti, Bassi
unb Insulares. Sei gcincinfatncn Slbflimmungen jäljfte man
bie ©timmen biefer *>ßro»injen ober Sribuö; an ber ©pijje
jeber Station flanb aber ein procurator. Siefe »ier Stationen

wäblten burdj Serntittfung jener Procuratomi ben Stcctor ber

Utti»erfttät; ber papft flellte in ber ^)crfoii eineö böfjern gcifl*
lieben Sßürbeträgerö, gewöijttltdj eineö Sifdjofö, einen Äanjler
auf. Sn früfjcrn 3cttcit gab eö bte unb ba in ber ©tabt »cr*

tbcitt in einjelnen ^3ri»atwobnttngen unb in Verbergen ©dju*
Idi ber Grammatici unb Stfjctorcn. Sie eigcntlidjeit '•ßljifofopben
aber lafen Wie audj nodj fpäter in ber ©trobgaffc (Vicus
stramineus). Sort batte jcbe Station itjrctt angewiefenen

s]Mafc, wo t'ljre SKagiftri bte Sectioncn Ijiclten; ber Soben ber

©träfe aber war mit ©trob bebedt, bantit jcbcö ftörcnbe ©c*

räufdj »erljtnbcrt würbe, frier fafen am Sobctt getattert bie

©djüler ju t'ljreö Seljrcrö güfen „ut occasio superbia? a

juvenibus secludatur," wie ftdj ein ©tatttt »om 3aljr 1452

attöbrüdt. 3m Serlaufe beö 15*en Sabrljunbertö aber würben
bt'c meiften Sorlcfititgcu in ben Gollegiett gcfjalten. Sie Gol*

Icgicn, tljeilö »on Älöflern itrfpvünglia) alö innere ober aufcre

Äloftcrfajuleit, tbct'lö »on aitgcfeljencn Ferren gcifllidjen unb

wcltlidjctt ©tanbeö geftiftet, Ijatten im Scrlaufe ber 3eit bett

Swed beforameit, Süitgfingeu, bie ficb ber SSiffcnfcbaft unb
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des Lebens, in denen sie sich bis dahin bewegt hatten, hinaustraten,

machte das Leben, das sich hier vor ihnen entfaltete,
einen gewaltigen Eindruck: die vielen Hunderte von Studircn-
dcn, die große Zahl der Lehrer, die feierlichen Gebrauche bei

festlichen Akten, das Ansehen und die Macht, wclchc die

Universität besaß, der ganze Organismus der umfangreichen Schule.
Die Zahl dcr sämmtlichen Studirenden und Lehrer nämlich zerfiel

in vicr Nationcn, die Picardcn, Normannen, Franzosen

und Deutschen, die jcde ihre bcfondcrn Gesetze, Sitten,
Gebräuche und Feste hattcn und von einander unabhängig waren.
Die Nation zcrficl wicdcr in einzelne Tribus oder Provinzen;
so zerfiel z. B. die Nation der Deutschen in dic ^Iti, Sassi
und Insulares. Bci gcmeinfamcn Abstimmungen zählte man
die Stimmen dicfcr Provinzen oder Tribus; an dcr Spitze

jeder Nation stand aber ein Procurator. Diese vicr Nationen

wählten durch Vermittlung jcncr Procuratore» den Ncctor der

Universität; dcr Papst stellte in der Person eines höhcrn
gcistlichcn Wiirdcträgcrs, gewöhnlich eines Bischofs, cincn Kanzler
auf. Jn frühern Zcitcn gab cs hic und da in dcr Stadt vcr-
thcilt in cinzclncn Privatwohnuugen und in Hcrbcrgcn Schulcn

der (Zrammatioi und Rhctorcn. Die cigcntlichcn Philosophen
aber lasen wie auch noch später iu dcr Strohgassc (Vious
strnmineus). Dort hatte jcdc Nation ihrcn angewiesenen

Platz, wo ihre Magistri dic Lcctioncn hicltcn; dcr Boden der

Straße aber war mit Stroh bedeckt, damit jedes störende

Geräusch verhindcrt würde. Hier saßen am Bodcn gckaucrt die

Schüler zu ihres Lchrcrs Füßcn „ut «eoasi« supervise a

juvenibus seeiuàatur," wic sich cin Statut vom Jahr 1452

ausdrückt. Im Verläufe des 15'°" Jahrhunderts aber wurden
die mcistcn Vorlcfungcn in dcn Collégien gehalten. Die
Collégien, theils von Klöstern ursprünglich als innere odcr äußere

Klostcrfchulcn, thcils von angcsehencn Hcrrcn gcistlichcn und

weltlichen Standcs gcstiftct, hattcn im Vcrlaufe dcr Zcit dcn

Zweck bekommen, Jünglingen, die stch dcr Wissenschaft und
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ber Äirdje wt'ebmeten, ©pcife unb Dbbao) ju gewäbren, wa*

reit eigentlidje Surfen geworben, t'bre Sewobner waren bur-
sarii. Snt Serlaufe beö 15,e" Sabrbunbertô aber batten bie

Goüegien aud) nodj ©djüler aufgenommen, bie nidjt gerabe

bie SBofjItbat ber Surfe anfpracben, fonbern ficb in biefe Sin*

flatten begaben, um einer geregelten Seitung t'brer ©tubien ge*

wiffer ju fein. Safür bejablten fte aber eine Sergütung an

ben Sorfteljcr beö Gollegiittnö. Siefe Sergütung für Sefö*

fligung, Dbbaa), Seitung batte ben Stamen portio; baber biefe

Äfajfe »on ©tubenten ^ortioniften biefen. Steigere ©cbü*

ter ber Slrt jablten eine gröfere Portio unb fdjeinen aud) einen

beffern Xifd) gebabt ju baben, ärmere eine geringere; man un*

terfa)ieb bemnaa) grof e unb ff ein e Portionifien. Siefe
Ginridjtimg ber ^ortionijlen war in jenem Sabrbunbert jur
Ginfajrättfung ber Unorbnungen unb ber Störungen gemadjt

Worben, weldje bte fogenannten 9)? art in et en fta) ju ©djul*
ben fommen tiefen/ eine Älaffe »on ©tubenten, bie, äbnlt'a)

ben fabrenben ©djülern Seutfajlanbö ober ben Sadjanten, ftdj

unfiet »on einem Gottcgium fnö anbre umbertrieben, an feine

3ua)t ftdj btnbenb. Stodj ein anberer Sbeil ber ©tubirenben

wobntc auferbafb ber Gollcgien bie unb ba in Äatninern, oft
mebrere in einer; biefe waren unter bera Stamen ber Gaine*

r ifl en befannt. Gö war ©itte, baf etwa mebrere Sanböleute

fta) jufamraentbaten uttb ein ^auö ober aueb blof einen Sbeil
eineö foldjen rat'etbeten unb rieb einen Äodj bielten. Sertnög*
It'djcre ^ortioniften Ijielten ftdj in ben Golfegicn famuli. Silo

foldje gaben ftdj auö ber Satt ber armen ©tubenten immer

Welcbe ber, gewöbnlid) foldje, bie in ben ©tubien weiter »or*
gevürft Waren afö bie ju Sebiencnbcit. Sbr ®efa)äft war ein

boppelteö : fte beforgten triebt blof bie bäuölidjen ©efebäfte,

fonbern wieberboltcn audj mit ttjren jungem Ferren bte Gurfe,
ober mit beni Äunflauöbrude: ruminabant lectiones. Um bie

3abf ber ber Um'»erfität Slttgefjörtgen »oll ju raaa)en, muffen

enblidj nod) bie Slbfcbreiber »on Sücbern, bte Sudjbinber, fer*
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dcr Kirche wiedmeten, Spcise und Obdach zu gewähren, warcn

eigentliche B ursen geworden, ihre Bewohner waren Kur-
ssrii. Im Verlaufe des 15"" Jahrhunderts aber hatten die

Collégien auch noch Schülcr aufgenommen, die nicht gerade

die Wohlthat der Burst ansprachen, sondern sich in diese

Anstalten begaben, um einer geregelten Leitung ihrer Studicn
gewisser zu scin. Dafür bezahlten sie aber eine Vergütung an

den Vorsteher des Collegiums. Diese Vergütung für
Beköstigung, Obdach, Leitung hatte den Namen porti»; daher diese

Klasse von Studenten Portionisten hicßen. Reichere Schüler

der Art zahlten eine größere Portio und scheinen auch einen

bessern Tisch gehabt zu haben, ärmere eine geringere; man
unterschied demnach große und kleine Portionisten. Diese

Einrichtung der Portionisten war in jenem Jahrhundert zur
Einschränkung der Unordnungen und der Störungen gemacht

worden, welche die sogenannten M art in et en sich zu Schulden

kommcn ließen, eine Klasse von Studenten, die, ähnlich
den fahrenden Schülern Deutschlands oder dcn Bachantcn, sich

unstet von cincm Collegium ins andre umhcrtriebcn, an keine

Zucht stch bindend. Noch ein anderer Theil der Studirenden

wohnte außerhalb der Collégien hie nnd da in Kammern, oft
mehrere in einer; diese waren unter dcm Namcn der Came-

rist cn bekannt. Es war Sitte, daß etwa mehrere Landsleute

sich zufammenthaten und ein Haus oder auch bloß einen Theil
eines solchen mietheten und sich einen Koch hielten. Vermög-
lichcre Portionisten hielten sich in dcn Collégien famuli. Als
solche gaben sich aus der Zahl der armen Studenten immer

welche her, gewöhnlich solche, die in den Studicn wcitcr
vorgerückt waren als die zu Bedienciidcn. Ihr Geschäft war ein

doppeltes: sie besorgten nicht bloß die häuslichen Geschäfte,

sondern wiederholten auch mit ihren jüngern Herren die Curse,

oder mit dem Kunstausdrucke: ruminabsut loctionos. Um die

Zahl dcr der Universität Angehörigen voll zu machen, müsscn

endlich noch die Abschreiber von Büchern, die Buchbinder, Per-
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gainentinacfjer (Pergamenarii) unb Papt'eröerfäufer (Papyro-
polae) aufgeführt werben, beren offtcictler Sitef Servitores War.
SBttrbc baber cine allgemeine Serfammlung ber Uni»crfttätö*
attgebörigen jttfaramenberufett, fo würben (aufer ben SJtagi*

flern) jiifamincnbcrufen bie ^ortioniflen, bie grofen unb flei*

nen, bie Surfaricr, bie Gameriflcn, bie SJtartineten unb ©er*
»itoren.

Sie gröfere 3abl »on ©tubtrenben befanb fia) in Got*

legicn; beren waren ju Slnfang beö 16"" Sabrbunbertô bei

60. Sin ber ©pifjc eineö feldtjcn Gollcgiuinö flanb ein Magister

principalis ober primarius (aud) gymnasiarcha genannt).
2ßar baö Gollcgium für jüngere ©ttibircnbe beftimmt, für fog.

©raininatiftcn, fo bief eine foldje Slnftalt Pœdagogium unb

t'br Sorfteljcr Mag. Paedagogus. Siefe principales unb Pae-

dagogi batten bie Serpftt'djtung ben ©tuturenben ©peifc unb

Sranf ju reichen, überbaupt für iljr pfjr-jifdjeö 25oljl ju wadjen,
aber audj bt'c Slufftdjt ju füljrcn über bereit ©ittliajfcit unb

gortfajrittc in ben 5St'ffcnfa)aften. Gin folajer principalis gc*

feilte fid) nun feine magistri régentes unb feine submonito-
res bei, welctje and) non régentes genannt würben. Sie
magistri régentes waren bie eigcntlt'djcn Sebrer, profefforen,
weldje ju beflimmtcn ©tunben in ben »erfefiiebenen Älaffett beö

Gollcgt'ttmö Sorlefungcn Ijicltcn, wäljrcnb bie magistri non

régentes über cinjclnc ©ttibircnbe fpecicllc Slufftdjt fübrten
unb benfelben etwa aud) s~ßri»atuntcrrirt)t crtljcilten. Saö Stint

eineö principalis war baö einträglidjcrc, unb feitbem fidj aua)

nonbursarii ober ^3ortionijten einflelltcn, ein ©egenftanb pe*

euniärer ©peculation geworben, ©oldje principales nam*

lieb tauften ober raietljeten oft noeb in ber Stäbe t'brcö Gode*

giunto ein ober mebrere Käufer, in welcbe fie Portioniftcti auf»

nabinen; mandje bielten eö fogar nidjt unter t'fjrer SBürbe

©djenfen unb Sa»ernen ju Ufndjen, um ©tubirenbe, nament*

fidj Slnfötnrafinge, für fidj anjuwerben. Sie Dberaufftcbt über

bie Goffegt'en aber fübrten bie Procuratoren ber »ier Stationen.
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gamentmacher (Lergsmensrii) und Papierverkäufcr (?apvro-
poise) aufgeführt wcrdcn, dcrcn ofsicicller Titel Servitore» war.
Wurdc daher cine allgcincine Vcrsammlung der Univcrsitäts-
angchörigen zufammcnbcrufe», so wurdcn (außer dcn Magi-
stern) zusammcnberufen die Portionisten, die großen und

kleinen, die Bursaricr, die Cameristcn, die Martinetti, und Scr-
vitorcn.

Die größere Zahl von Studirenden befand sich in Col-

legicn; dcrcn warcn zu Anfang dcs 16"" Jahrhundcrts bci

60. An der Spitze eincS solchen Collcgiums stand ein Klagis-
ter principalis odcr Primarius (auch gvmnssiarciis gcnannt).
War das Collcgium für jüngcrc Studircndc bcstinunt, für sog.

Grammatistcn, so hieß eine solchc Anstalt Lssciagogium und

ihr Vorsteher Klag. ?«zàag«gus. Diese principales und ?ss-

àagog! hattcn die Verpflichtung den Studirenden Speise und

Trank zu rcichcn, übcrhaupt für ihr physischcs Wohl zu wachcn,

aber auch die Aufsicht zu führen über dcrcn Sittlichkcit und

Fortfchrittc in dcn Wisscnschaftcn. Ein solchcr principalis gc-
scllte sich nun scine magistri régentes und seine sulimonito-
res bei, wclche auch non régentes genannt wurdcn. Die ma-
gistri régentes warcn die eigentlichen Lchrcr, Professoren,

welche zu bestimmten Stunden in den verfchicdcncn Klasscn dcs

Collcgiums Vorlesungen hielten, währcnd die magistri non

régentes übcr einzelne Studirende spccicllc Aufsicht führten
und denselben etwa auch Privatunterricht erthciltcn. Das Amt
cincs principalis war das cinträglichcrc, und seitdem sich auch

nondursarii oder Portionisten einstellten, ein Gegenstand

pekuniärer Speculation geworden. Solche principale» nämlich

kauften oder mietheten oft noch in der Nähe ihrcs
Collcgiums cin oder mehrere Häuser, in wclche sie Portionisten
aufnahmen z manche hielten es sogar nicht unter ihrer Wiirde
Schenken und Tavernen zu besuchen, um Studirende, namentlich

Ankömmlinge, für sich anzuwerben. Die Oberaufsicht übcr

die Collégien aber führten die Procuratoren der vier Nationen.
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Stadjbem bie beiben Slmerbadje in Pariö angefommen wa*

ren, Ijanbelte eö ftdj um beren Unterbringung.in einem Gol*

Icgiuin. Slumenflod, genannt #et'belberg, bem bie Saöler
unb namentlia) Sruno unb Safiliuö »on Sobanneö, bem Sa*

ter, unb Slnton Äoberger bringenb empfohlen waren, braa)te

fie fm Gollegiuin ber Sero»ier alo grof e Portioniflen bei einem

SJîagifler Stamcnö SJtattljäuö de Loreyo unter. Su felbiger
Seit war in fariß alß non regens ira Gollegiuin ber b- Sar*
bara Subwig Ser, entfproffcn auö einem angefebenen Saö*
Ier=@efa)ledjte, ber ©obn eineö Statböberrn, ber in ber <Sd)ladjt

Ui SJïarignano alö Sannerträger fiel. Gr tjatte feine ©tubien
in pariö geinacbt unb mit einem Stubme, wie SBcttigc, in ber fU'
fofopbie unb Sbeofogie bort ben Soctorgrab erlangt unb fpäter
bie Sldjtung unb greuubfdjaft beö Graörauö in bobent ©rabe ftdj
erworben. Gö War jener Subwig Ser, ber auf beut Steligionö*
gefprädje ju Saben 1526, »on èeite ber ÄatboIifa)cn juin Prä*
ftbenten ernannt, bura) feine bialeftifcbe ©ewanbtbeit bt'c Se*

Wunberung Silier auf fia) jog. Ser, weldjer »on Sob- Simer*

tao) Okie Sewet'fe ber greunbfa)aft »on Sugenb auf erbalten
batte unb »on beffen ©befrau fdjon alö jarteö Änäbfein oft auf
bem ©djoofe gewiegt worben war, afö er t'bnen gegenüber in
Äf. Safel beim ©teininejjeit Gbcrbarb in bem ^aufe genannt

„jur Sßitleöauw" Wobnte, follte nad) beö Saterö Sßilten bie

jungen Slmerbadje in fein Goltegt'um unb unter feine fpccielte
Slufftdjt nebtnen. Sin Sabre 1501 War Ser auf einen Sefua)
nad) Safet gcfommen unb batte ben Sluftrag an Slumenflod
mitgenommen, berfelbe follte bie Saölerflubenten t'bm überge*
ben in baö Gollegiuin ber b- Sarbara. Slumenflod, ber auf
Ser nidjt gut ju fpredjen war, weigerte ftcb beffen, obgleià)
Ser ibm ben fdjriftlidjen Sluftrag »on beö 'Saterö ^anb »or*
Wieß, ja er fdjrieb nodj an ben Sater: „SJtagifter Ser bat
„mir braebt brief »on end), Wie bafi idj t'bm foil überlibern all
„bie jungen, fo ir mir »ormolf fo boa) babt befollen unb in
„fo frintlia) bin gftn unb noa) wil fein, unb weif, baf fte
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Nachdem die beiden Amerbache in Paris angekommen

waren, handelte es sich um dcrcn Unterbringung,in einein

Collegium. Blumenstock, gcnannt Heidelberg, dem die Basler
und namentlich Bruno und Basilius von Johannes, dem Vater,

und Anton Kobergcr dringend empfohlen waren, brachte

sie im Collegium der Lerovier als große Portionisten bei einem

Magister Namens Matthäus à« I^orevc, unter. Zu selbiger

Zcit war in Paris als non reZens im Collegium der h. Barbara

Ludwig Ber, entsprossen aus einem angesehenen

Basler-Geschlechte, der Sohn eines Rathsherrn, der in der Schlacht
bei Marignano als Bannerträger siel. Er hatte seine Studien
in Paris gemacht und mit einem Ruhme, wie Wcnigc, in der

Philosophie und Theologie dort dcn Doctorgrad crlangt und später
die Achtung und Freundschaft des Erasmus in hohem Grade sich

erworben. Es war jener Ludwig Ber, der auf dem Religionsgespräche

zn Baden 1526, von Seite der Katholischen zum
Präsidenten ernannt, durch seine dialektische Gewandtheit die

Bewunderung Aller auf sich zog. Ber, welcher von Joh. Amerbach

viele Beweise der Freundschaft von Jugend auf erhaltcn
hatte und von dessen Ehefrau schon als zartes Knäblein oft auf
dem Schooße gewiegt worden war, als er ihnen gegenüber in
Kl. Basel beim Steinmetzen Eberhard in dem Hause gcnannt

„zur Willcsauw" wohnte, sollte nach dcs Vaters Willen die

jungen Amerbache in sein Collegium und unter seine specielle

Aufsicht nehmen. Im Jahre 1501 war Ber auf einen Besuch

nach Basel gekommen und hatte den Auftrag an Blumenstock
mitgenommen, derselbe sollte die Baslerstudentcn ihm übergeben

in das Collegium der h. Barbara. Blumenstock, dcr auf
Ber nicht gut zu sprechcn war, weigerte stch dessen, obgleich

Ber ihm dcn schriftlichen Auftrag von des Vaters Hand
vorwies, ja cr schrieb noch an den Vater: „Magister Ber hat
„mir bracht brief von euch, wie daß ich ihm soll überlibern all
„die jungen, so ir mir vormolß so hoch habt bcfollen und in
„so frintlich bin gsin und noch wil sein, und weiß, daß sie
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„fein flag »on rair nit baben. Stem (ber Sttagtfter) SJcatrtjäitö

„ntacbt afi tag ben jungen très lectiones, fo ber Ser ben (men

„feine nit madjt. Serin wabren ©ott! fdjreibt unb fcfjretbet

„wieber, Waè ibr woltt wegen ben'jungen, er foil fte nit be*

„foramen. Sfb will euer finben nit »erfaufeu, ober baf ein

„anber ben jungen t'br fcife »on ber fuppen effe, ir »erflan*
„ben tnt'cb wol, ober baf ein anber fein fad) gut tnadjte bura)

„euwer finben." Sie Seibcnfcbaftlidjfcit, rait weldjer Slitmen*
flod bie im Stamen beö Saterö geinadjten Slnträge attfnabin,
bewogen Ser »on feinem Serlangen einflweilcn abjttftefjcit,
obne baf er jebodj bie Sünglinge aito bem Singe »erfor. Seflo
mebr Wttrbe Slmerbaa) entrüflct; Slumenflod aber, ba*

bura) nidjt irre geinaa)t, antwortete ebenfo fed unb letbcnfdjaft*
ficb. „3r babt mir üwer finben mit fantpt anber litten finben

„gefdjidt unb mir bie fjabt befolleit, befglcicbcn aua) mitt

„jitnfbcr Slnttjoni Äobergcr alö mein eigen finb. ©oldjeö Ijab icb

„angefcfjen unb bein alfo nadj bin fuutmcit unb gott barum nit
„fördjt nod) audj minen jungem, nodj feinen nit, ber ba

„lebt, unb tat arieit unb müe mit inen gefjabt mer benn

„ir mir getrüwt.... Stern ba fr fjabt etnpfoUeit üwer finben Su*

„bobfco Ser, taten mir ümere ft'nbcr felber gefagt, eö fi) nit
„üwer meinung, futer nit, baf ftj t'bre Soctrin unb 1ère nem*

„men follen »on bem Seren..... Säglt'd) baben fte geban

„»ier lectiones »on irem Sttagiftro in ber camera, fttnber all

„lectiones, bie man bat gentaa)t im Collegio... wit id) alleö

„bejügen rait üwer eigen finben uttb mit ben anbern... So)

„bab feint gewert, baf er nit jiebc ju Berum. Saö ifl wor,
„üwerc jwei bab ia) wollen baben unb bie »erforgen nad) mi*

„nein willen eudj ju nu| unb rainera junfljcrn ju eljre.....
„Scb batt gemeint, fr werent ettlfdjer ©adjeu ju Wt'lrig gefm,

„unb follt icb eudj all fad) fdjriben, idj börfte wobt einer fit*

„baut.... Sbr tatt mir am nedjflen gar trufclidj gefebriben,

„befglt'cben atta) uf bif fart: feb bette midj foldjeö nit ju üd)

„»erfedjen; bebattenb üwen jorn üdj felber; id) tat nit bamit
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„kein klag von mir nit haben. Item (der Magister) Matthäus
„macht all tag dcn jungen très leetiones, so dcr Ber den sinen

„keine nit macht. Beim wahren Gott! schreibt und schreibet

„wieder, was ihr wollt wegen den jungen, er soll sie nit
bekommen. Ich will euer kindcn nit verkaufen, oder daß ein

„ander dcn jungen ihr fciße von dcr suppcn esse, ir verstanden

mich wol, oder daß cin ander scin fach gut machte durch

„cuwer linden." Die Leidcnschaftlichkcit, mit wclchcr Blumcn-
stock die im Namen des Baters gemachten Anträge aufnahm,
bewogen Ber von fcincm Verlangen einstweilen abzustehen,

ohne daß er jedoch die Jünglinge aus dem Auge verlor. Dcsto

mchr wurde Amerbach entrüstet; Blumenstock aber,
dadurch nicht irre gcmacht, antwortctc ebenso keck und leidenschaftlich.

„Jr habt mir üwer finden mit sampt ander Inten kiuden

„geschickt und mir die habt befollen, deßgleichcn auch min

„junkhcr Anthoni Kobergcr als mein eigen kind. Solches hab ich

„angesehen nnd dem also nach bin kummcn und gott darum nit
„förcht noch auch minen junkhcrn, noch keinen nit, der da

„lebt, und hab arbeit und müe mit inen gehabt mer denn

„ir mir getrüwt.... Item da ir habt empfollen üwer kinden

Ludovico Bcr, habcn mir üwere kinder sclbcr gesagt, es sy nit
„üwer Meinung, luter nit, daß sy ihre Doctrin und lere ncm-

„mcn follcn von dem Bercn..... Täglich haben sie gehan

„vicr leotiones von irem Magistro in der osmers, sunder all

„lectivues, die man hat gemacht im Lollegi«... wil ich alles

„bezögen mit üwer eigen kindcn und mit den andern... Ich
„hab keim gcwert, daß er nit zichc zu Verum. Das ist wor,
„üwcrc zwei hab ich wollen haben und die versorgen nach mi-

„ncm willen cuch zu nutz und minem junkhcrn zu chre.....
„Ich hatt gemeint, ir werent ettlicher Sachen zu witzig gesin,

„und sollt ich cuch all sach schriben, ich dörfte wohl cincr ku-

„haut.... Ihr habt mir am nechsten gar trutzlich geschribcn,

„dcßglichen auch uf diß fart: ich hette mich solches nit zu üch

„versechen; behaltend üwcn zorn üch selber; ich hab nit damit
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„ju fcbaffeit. ©o .Cianö Äoberger fttrapt, maa) er uf ben jun*

„gen ©eorgiflen, gabrt'ften ober Garpentiflen, waß fm Uliett,
„id) mag bef warlt'd) müfig gan. Slucb fo tat mid) mein fünf*

„ber gefegt uff Parié im finn Südjer ju »erfaiiffcn unb ju
„geit ju macfjen, unb nit baf idj ben ©tubenten tag unb nadjt

„nadjfaufe unb fra baö fra borburdj »erfeume. 3d) tat
„ju »erforgen jween faben büd)er, bte ju fortircn, collatio*

„ntren unb fdjon unb fuber unb orbentlia) ju balten unb ba*

„rum gute redjenfdjaft ju geben, fo bcfl icb mag unb tat
„anberö ju fajaffen unb ju Warten, unb Un wol ein grofer

„efet unb narr, baf fa) mia) ber fadjen fo wet)t taf befiim*

„raern. Sie jungen baben fren SJìagifler lieb, ©o fte bflben

„gebort, baf fte ben magistrum muffen laffen unb in ein an*

„ber Gollegiuin jt'eben baben euer »ier Sruno unb Safiliuö,
„©angolpljttö unb frolla) geweint." Sie befjarrlfdjen 2ßei*

gerungen Slumcnfiodö, bte ©öbne ju enttaffen unb bann audj
bie Sitten ber ©öbne felbfl »ermodjten enblt'cb ben Sater (boctj

tbat er eö mit 2Biberflreben), feine ©öbne im Gottegium ber

Sero»ier unter Mag. Matthaeus de Loreyo ju laffen. gür bie

portio bejablte jeber jäbrlid) 16 coronati (bfe Seffeibung War

nia)t fitbegriffen,) für bte fpect'effe Seauffta)tigung beö 2)tagiflerö
unb ben prt'»atunterria)t jeber 10 scuta.

©o batten fte bemnaa) baö regelmäft'ge ©tubium, Wie eß

©t'tteunb Serorbnungen auf ber Part'fer*Unt'»erfttät »orfdjrte*
ben, begonnen. Ser ©tubiengang War aber folgenber. Se»or
efn Süngling atö Slrtifl, b. i). afö efgentffcbeö Sîcriglieb ber

Pbflofopbifdjeit gafultät aufgenommen würbe, raufte er alö fo*

genannter ©raminatifi ©rammatif unb Stbctorif unb fege*

nannte -poefte flubt'rt baben. 2ßar er barrit tauglia) erfttnben

Worben, fo begann er ben »iernjatb Saljre urafaffenben arti*
flifetjen Auro, ber burri) bie »erfajiebenen ©rabe, welcbe man
»on 3et't ju 3eit erlangte in »erfdjfebcne Slbfdjtritte getfjettt
War. 3roef Sabre »erflrtdjen Uß ju ben fogenannteu Deter-
minantiae, burdj Welche ber ©tubfrenbe Saceafaureuö würbe,
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„zu schaffen. So Hans Koberger kumpt, mach er uß den jun-

„gen Georgisten, Fabristcn oder Carpentistcn, was im beliebt,

„ich mag deß warlich müßig gan. Auch so hat mich mein junk-

„her gesetzt nff Paris im sinn Bücher zu verkauffen und zu

„gelt zu machen, und nit daß ich dcn Studenten tag und nacht

„nachlaufe und im das sin dordurch verscume. Ich hab

„zu versorgen zween laden büchcr, die zu sortircn, collatio-

„niren und schön und suber und ordentlich zu halten und da-

„rum gute rechenschaft zu gcbcn, so bcst ich mag und hab

„andcrs zu schaffen und zu warten, und bin wol ein großer

„esel und narr, daß ich mich dcr fachen so weyt laß bcküm-

„mern. Die jungen haben iren Magister lieb. So sic haben

„gehört, daß sie dcn msgistrum müsscn lasscn und in ein

ander Collegium zichcn haben euer vier Bruno und Basilius,
„Gangolphns und Holzach geweint." Die bcharrlichcn

Weigerungen Blumenstocks, die Söhne zu entlassen und dann auch

die Bitten der Söhne selbst vermochten endlich dcn Vater (doch

that er es mit Widerstreben), seine Söhne im Collegium der

Lerovier unter Klag. Nattn«?u8 àe I.«revo zu lassen. Für die

porti« bezahlte jeder jährlich 16 coronati (die Beklcidung war
nicht inbegriffen,) für die specielle Beaufsichtigung des Magisters
und den Privatunterricht jeder 19 «out».

So hatten sie demnach das regelmäßige Studium, wie es

Sitte und Verordnungen auf der Pariser-Universität vorschrie-,

ben, begonnen. Der Studiengang war aber folgender. Bevor
ein Jüngling als Artist, d. h. als eigentliches Mitglied dcr

philosophischen Fakultät aufgenommen wurde, mußte er als

sogenannter Gramma ti st Grammatik und Rhetorik und
sogenannte Poesie studirt haben. War er darin tauglich erfunden

worden, so begann er den vierthalb Jahre umfassenden

artistischen Kurs, dcr durch die verschiedenen Grade, welche man
von Zeit zu Zeit erlangte in verschiedene Abschnitte getheilt
war. Zwei Jahre verstrichen bis zu den sogenannten Voter-
minsntiso, durch welche der Studirende Baccalaureus wurde,
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ein Sabr tiß juin Sicentiat, unb nod) ein balbeö Uß er bura)
ben fogenannten Actus „Placet" baö SJtagiftert'utn erbielt. 2ü?er

ftcb barauf nodj ber Sbeologie wicbmcn wollte, war jwei
Sabre binbura) Biblicus, ein Sabr Sententiarius, wäbrenb er

bie 4 SS. sententiarum Lombardi jtubirte, ober aud) Weil

er ben Cursus ad licentiam ntadjte, Cursor, fratte cr alle bt'c*

jcnigcn Stcquifite gcteiflct, welcbe iljn junt tfjcologifdjcn Siccit*

tt'aten befäbigten, fo bief cr Baccalaureus formatus unb Würbe

bann Sicentiat unb citblidj nodj Soctor an ber ©orbonne.
Sllö ©rammatiflcn nun Ijatten ftd) bie beiben Slincrbadje

mit ©rainmatif, mit latcinifa)er unb gricdjifdjcr, Stbctorif unb fo*

gar mit Serflfteation ju bcfcbäftigeit. Ser SJtaf ftab, nad) bein bie

gortfdjrttte ber ©djüler gemcffcit würben, war baö »on bein

granct'öfaner*S)töndj SJtagiftcr Sllcranbcr auö Sole (villa Dei)
tu ber Srctagiie (1230—-1240) in Ieonfnffdjen Serfeit »crfafte,
in brei Sfjcife jerfalfenbe Doctrinale puerorum, »on benen

ber crfle Sfjeil bie Gtljtnologie, ber jweite bie ©tjntar unb
ber brittc bie Pronunciation cntfjiclt. S3tannigfad) gloffTrt würbe
eö ben ©djütern eingebläut. Saö jweite Scbulbud) war bie

»on Gberbarb »on Sctljttne (Ebrardus Bethuniensis Grae-

cista) ira 12,c" Sabrbunbert ebcnfallö in Serfen unb jwar fn
2200 »erfaften ©rainmatif, ©rä eifmué genannt, bie »oin
3ürri)er Gborbcrrn Gonrab »on 3)?ure (1273) auf 10000 »er*
mebrt würben. Gö War baö Sejlrcbcn beö SWittelalterö ber*

glcidjcn ©djulbüdjcr fn Serfen abjufajfen; (jatte ja ber Ser*
fajfcr beö doctrinale juin ©djulgcbraudj ben gcfdjtcbtlidjen Sn*
baft ber gefamtnten beif. ©ebrift in 212 £erametcrn, (ein ©e*

banfe, ben fit neueftcr 3eit frr. Gtjtb wieber aufgegriffen bat),
ja felbfl ein aritfjraetifdjeé ©djttfbudj in Serfen »erfaft.

Wit biefen Scbrbüdjcrn rauften ftdj nun aud) bie Sliner*

iadje eine 3eittang befebäftigen. Gö würbe niajtö gefpart, ura
fte fdjncll ju förbern; neben ben Sorlefungen im Gottcgium
gab t'bnen t'br Waa,ifter nodj Pri»atflunben auf bein 3tmmer.
2Baö in ber 2Bod)e niebt getban werben tonnte, baju würben
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ein Jahr bis zum Licenciai, und noch ein halbes bis er durch
den sogenannten ^ctus „?Isoet" das Magisterium erhielt. Wer
sich darauf noch der Theologie wicdmcn wollte, war zwei

Jahre hindurch Liblious, cin Jahr Sententiarius, währcnd er

die 4 BB. sentontlsrum I^omdsrui studirte, odcr auch weil
er dcn Kursus sà licentiam machte, Cursor. Hatte cr alle die-

jcnigcn Requisite geleistet, wclchc ihn zum thcologischcn Liccn-

tiaten bcfähigten, so hicß cr Lsccalaurous kormatus und wurde
dann Liccntiat und cndlich noch Doctor an der Sorbonne.

Als Grammatisten nun hatten sich die beiden Amerbache
mit Grammatik, mit lateinischer und griechischer, Rhetorik und

sogar mit Versification zu bcschäftigcu. Dcr Maßstab, nach dcm die

Fortschritte dcr Schüler gemessen wurdcn, war das von dcm

Frauciökaucr-Mönch Magister Alerandcr aus Dolc (villa Dei)
in der Bretagne (1230—1240) in lconinischen Versili vcrfaßte,
in drci Thcile zcrfallcnde Doctrinale puerorum, von dcncn

der crstc Thcil dic Etymologie, dcr zwcite die Syntar und
der dritte die Pronunciation enthielt. Mannigfach glossirt wurde
es dcn Schülcrn eingcbläut. Das zwcitc Schulbuch war die

von Eberhard von Bcthunc (Lbraràus LetKuniensis (Zrss-

olsta) im 12'"> Jahrhundert ebenfalls in Versen und zwar in
2200 verfaßten Grammatik, Gräcismus genannt, die vom
Zürcher Chorhcrrn Conrad von Mure (1273) auf 10000
vermehrt wurden. Es war das Bestreben des Mittelalters
dergleichen Schulbücher in Versen abzufassen; hatte ja dcr
Verfasser des àoctrinalo zum Schulgcbrauch dcn geschichtlichen

Inhalt dcr gcsammtcn heil. Schrift in 212 Hcrametcrn, (cin Ge-

dankc, den in ncucstcr Zeit Hr. Eyth wicdcr aufgegriffen hat),
ja selbst ein arithmetisches Schulbuch in Versen verfaßt.

Mit diesen Lehrbüchern mußten sich nun auch die Amerbache

cine Zeitlang beschäftigen. Es wurde nichts gespart, um
sie schnell zu fördern; neben den Vorlesungen im Collegium
gab ihnen ihr Magister noch Privatstunden auf dem Zimmer.
Was in der Woche nicht gethan werden konnte, dazu wurdcn
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©onn* unb geiertage bcnitjjt; nainentltd) unterriebtete fte fb*-"

SJtagificr an biefen Sagen in ber Stfjetortf unb ber praftifdjen
Slritbmettf, bie bamalö unter bein (waljrfajeinlidj arabifeben)
Stamen Sllgoriémué befannt war, unb maa)te fidj fogar an*

beifdjt'g Gicero'ö Südjer de inventione rhetorica mit t'bnen

ju lefen unb tfjneit ©efdjidjte »orjufragctt. Sodj mit jenem
fonittc cr in bret Saljren nidjt ju Gnbe fommen; bie ©efdjidjte

lief er gätijlidj Ui ©et'te, ba biefeö gelb »on beö SJtagt'fierö

terra cognita etwaö abgelegen gcWefen ju fein fdjeint. 3«
bem Sllletn faraen noa) bie ruminationes t'brcö gamulug
Sitjbling, eineö nfdjt ttngeleljrten ©djolarcn.

Saf ttidjt aua) nodj SBinfe unb Seitung »on ber feintât
an bie jungen ©tubenten ergingen, wer wirb baö wobl be*

jwetfeln? unb naincntlid) auö beut älterlidjcn ^attfe? war ja
ber Safer, wie nidjt Icidjt einer baju befäbt'gt, t'bnen manner*
lei Stätlje unb Slnweifungen ju geben? 3u bein ©tubium ber

©rainmatif gcfjörtc bie metrificatio ober poesis, wie Slnbre fte

etwaö »ornetjmer nannten. Slmerbacb fannie nun auß et'ge»

ner Slnfdjaitung bie Seifluttgen ber granjofen auf biefem @e*

biete. Gr fanb ftdj baber üeranlaft, »or ben Äunflflüden
bcrfclben in biefer Siöctplt'tt feine ©öljne nadjbrüdlt'd) ju
Warnen, ja ifjneu gerabeju bergletcfjen Ucbungcn unter fran*
jöfifdjer Seitung ju unterfagett. „3dj befebwöre eua), febreibt

„cr tfjnen, ja id) »erbiete cita) eö auöbrüdlia), gewöbnt eua)

„nid)t an bt'c Slcccntuation unb Profobic ber granjofett; benn

„bie fpredjen bte SBörter fdjinäljlidj, furje Selben gelten fbnen

„für fange, lange für furje. Scutfajen Dbren, fdj will nidjt
„fagen ben Dbren ber 3taliener, welcbe bie auögejeidjnetfien

„Stdjtcr ftnb, fommt bergleicben gräulia), bäfü<b, läd)etlia)

„»or; wer fo fpridjt, ben balten fte für einen Summfopf."
Soo) war cö nidjt allein ber Sater, »on weldjera unfre

jungen ©tttbirenbett auö ibrer Heimat tbctfneljmenbe 2Bfnfe

crljtclten. Unter bie greunbe beö ^aufeö, welcbe an ben ©ob*
neu febbaften Sinceri nabmeit, geborte ber Pfarrer ju ©t. Sbeo*

Seiträge j, »atetl. @ef<$. III. 11
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Sonn- und Feiertage benutzt; namentlich unterrichtete sie ihr
Magister an diesen Tagen in dcr Rhetorik und dcr praktischen

Arithmetik, die damals untcr dem (wahrscheinlich arabischen)

Namen Algorism us bekannt war, und machte sich sogar

anheischig Cicero's Biichcr àe inventions rketorio« mit ihnen

zu lcscn und ihncn Gcschichte vorzutragen. Doch mit jenem
konnte cr in drci Jahren nicht zu Ende kommen; die Geschichte

licß er gänzlich bei Seite, da dieses Feld von des Magisters
tori» oognit« etwas abgclegen gewesen zu sein scheint. Zu
dem Allem kamen noch die ruininationes ihres Famulus

Nybling, eines nicht ungelehrten Scholaren.

Daß nicht auch noch Winke und Leitung von der Heimat
an die jungen Studcutcn crgingcn, wcr wird daö wohl
bezweifeln? und namentlich ans dcm älterlichcn Haufe? war ja
der Vatcr, wie nicht leicht ciner dazu befähigt, ihncn mancherai

Räthe und Anweisungen zu geben? Zu dem Studium der

Grammatik gehörte die metrillesti« oder poesis, wic Andre sie

ctwas vornehmer nannten. Amerbach kannte nun aus eigener

Anschauung die Leistungen der Franzosen auf diesem
Gebiete. Er fand stch daher veranlaßt, vor dcn Kunststücken

derselben in dieser Disciplin seine Söhne nachdrücklich zu

warnen, ja ihnen gcradczu dergleichen Ucbungcn unter
französischer Leitung zu untcrsagcn. „Ich bcschwöre euch, schreibt

„cr ihncn, ja ich vcrbicte euch es ausdrücklich, gewöhnt euch

„nicht an dic Acccntuation und Prosodie dcr Franzosen; denn

„die sprechen die Wörter schmählich, kurze Sylben gelten ihnen

„für lange, lange für kurze. Deutschen Ohren, ich will nicht

„sagen den Ohren der Jtaliencr, wclche die ausgezeichnetsten

„Dichter sind, kommt dergleichen gräulich, häßlich, lächerlich

„vor; wcr so spricht, den halten sie für cincn Dummkopf."
Doch war cS nicht allein der Vatcr, von welchem unsre

jungen Studirenden aus ihrer Heimat thcilnehmende Winke

erhielten. Unter die Freunde des Hauses, wclche an den Söhnen

lebhaften Antheil nahmen, gehörte der Pfarrer zu St. Theo-
Beiträge z. »aterl. Gesch. III. 11
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bor, Ulrid) ©urgant, weldjer baö non) »orbanbene Sauf*
regifler, baö erfle in Safel, int Sabr 1490 begonnen bat. Sie*
fer fdjrieb im Sabr 1502 unter bent Sitel: regimen studio-

sorum, eine Slnlcitung für ©tubirenbe, bie aber weniger wiffen*

frbaftlidjc SSBfnfe giebt, fonbern gröftetitfjcilö auö firajlidjen
unb ^Jrofaitfcribcutcn gefamincftc Sorfajrifccn entbält für baö

pbbftfdje unb ftttlidje SOBotjl angeljenbcr ©titbireitbcr. Siefe
1502 gebrudte ©djrift fdjrieb ©urgant naineiitlidj im ^t'nblid
auf bte bamalö ju "parié flubircttben Saöler unb bebicirte fte

Sruno Slmerbaa).

Stt'djt weniger tbeilneljinenb an ber Grjictyung ber Änaben
bewieö ftcb 3lmerbaa)ô greunb Seontoriuö (Scttenbcrg), ber

Gifiercienfcrinönd), ber bamalö Scidjt»atcr int Älofler Gngen*

tbal tei SJcuttenj war unb Slmerbaa) bei ber ^erauögabe ber

Ät'rd)en»äter tljätig unterftüjjte. Gr flanb mit ben ©öljnett in
Parie in Sriefwecbfcl; feine Sorgfalt für bie Sünglinge er*

flredte fidj fogar tiß auf bie Sluöbilbung t'brcr Jpanbfdjrift.
3u felbiger 3eit war eö, baf man bie gotbifdje ©djrift afö

Gurftbfdjrift aufjugeben unb ftdj ber fogenannten tömffdtjcn ju
bebfenen anfing. Sllö benjenigen, ber biefeö jucrfl njat, wirb
»on 3eitgenoffcn unb fpätern St'ograpben ber prebiger unb

lector Ordinarius ira Ijtefïgen granjiöfancrflojler granjiöcuö
2Bl)ler genannt; »on ber 3ierlicbfet't feiner ^anbfa)rift geben

bie noeb bon ibm »orbanbenen Sriefe einen Seweiö. Sconto*

riuö war nun biefer £>anbfdjrift fo jugetban, unb wollte nodj
fo Wenig »on bent docti male pingunt wiffen, baf er ben

jungen Slmcrbadjen fdjrieb: „Gntftcltet bod) nidjt eure .£>anb*

„febrift mit ben balbbarbart'fdjen franjöfifdjcn ©cbriftjügen unb

„»erwenbet boa) atta) gleif auf bie röinifdjen, bamit, wenn

„ibr am ©eifle gebilbet fein wollt, t'br audj in eurer ^anb
„niebt ungebilbet erfdjeint." Slinerbad) fügt biefen Grinabnun*

gen, utn t'bnen befto mebr Gingang ju »erfdjaffen, tei: „Sin
„Seontoriuö bate id) gleicbfam einen Srüber; mid) unb eueb
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dor, Ulrich Sur g ant, welcher das noch vorhandene Tauf-
register, das erste in Basel, im Jahr 1490 begonnen hat. Dieser

schrieb im Jahr 1592 nnter dem Titel: i-eZimon stuàio-

sorum, eine Anleitung für Studirende, die aber wcnigcr
wissenschaftliche Winke giebt, sondcrn grvßtenthcils aus kirchlichen

und Prvfanscribcntcn gcsammclte Vorschriften enthält für das

physische und sittliche Wohl angehender Studirender. Diese

1592 gedruckte Schrift schrieb Surgant namentlich im Hinblick

auf die damals zu Paris studirendcn BaSlcr und dedicirte sic

Bruno Amerbach.

Nicht weniger theilnchmend an der Erziehung der Knaben
bewies sich Amerbachs Freund LcontoriuS (Lcucnberg), der

Cistercicnscrmönch, dcr damals Bcichtvatcr im Klostcr Engcn-
thal bci Muttenz war und Amerbach bei der Herausgabe der

Kirchenväter thätig unterstützte. Er stand mit den Söhnen in
Paris in Briefwechselz fcine Sorgfalt für die Jünglinge
erstreckte stch sogar bis auf die Ausbildung ihrcr Handschrift.
Zu selbiger Zeit war es, daß man die gothische Schrift als
Cursivschrift aufzugeben und sich der sogenannten römischen zu
bedienen ansing. Als denjenigen, dcr dieses zuerst that, wird
von Zeitgenossen und spätern Biographen der Prediger und

lootor «ràinsrius im hiesigen Franziskancrkloster Franziscus
Wyler gcnannt; von der Zierlichkeit scincr Handschrift gcbcn

die noch von ihm vorhandenen Briefe einen Beweis. Leonto-

rius war nun dieser Handschrift so zugethan, und wollte noch

so wenig von dem àooti mal« pingunt wissen, daß cr den

jungen Amcrbachcn schrieb: „Entstellet doch nicht eure

Handschrift mit den halbbarbarischen französischen Schriftzügcn und

„verwendet doch auch Fleiß auf die römischen damit, wenn

„ihr am Geiste gebildet scin wollt, ihr auch in eurer Hand

„nicht ungebildet erscheint." Amerbach fügt diesen Crmahnungen,

um ihnen desto mehr Eingang zu verschaffen, bei: „An
„Leontorius habe ich gleichsam einen Bruder; mich und euch
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„liebt er mebr benn feine eigenen Srüber unb euer SBoblergeben

„ifl fein Ijeifer SBunfdj."
Gbenfo fcfjr alö Seontoriuö intcrcfftrte ftdj ber fo eben ge*

nannte graitjiöcuö 2SijIer um bt'c jungen ©tubirenben. Sie*
fer, »on inütterfidjcr ©cite mit ben Sltncrbadjcn »erwaitbt, auöge*

jcidjnet bura) >@c!ctjrfantfett (t'bm »erbanftc man neben Slnbcrra

aua) bte ^crauögabc einiger Äirdjen»äter bura) Sol). Slmerbacb)

genof in ber bamaligeit 3eit einen m'cbt geringen Stuf tljct'Iö We*

gen feiner Äcnntnif ber Sogmatif, tfjeilö wegen feiner Poeften.
Gr war ein auögejcia)netcr Sidjtcr unb für bie Poefte geboren,

fagt fein greunb Pcllifan »on t'fjnt, wäre er nur fn unfere Sei*
ten gefallen! St eben einigen gebrudten ©ebiebten auf ^eilige in
fappbt'fcben unb anbern anttfen Seräiiafctt ftitben fid) nod)

einige ebcnfallö in anttfen SÄetren »erfaf te fjaiibfdjriftlidje Dben

auf bie Slmcrbadje »on t'bm »or. graitjiöcuö Sßöfer war eö

nun, ber nautcutlia) auf bte pbitofopbifcbe Stibting berfelben

cinjuwirfen fttdjtc. Gr felbft jäljlte ju ben Stcaliflen, b. b- iu
ben Slntjängern beö Solj. ©cotuö unb Sljomaö »on Slquino,
Weldje »on ben Sìominalifìen, b. (j- ben Slitljftttgern beö Decara

baburd) fidj uitterfdjieben, baf fte in ben allgemeinen Segriffen
eine Stealität fanben, etwaß baß nidjt erft ber Scrflanb inaa)t,
Wäfjrenb Decanto Slnljänger bereit Stealität läitgiteten. SOBljIer

wünfebte bemitaeb, baf fte bt'c realt'flifdje ^bdofopljt'c wäblten.
Sn biefen Sßünfdjcn begegnete iljm aita) ber Sater; benn atta)

er Ijätte feiner Seit unter ^ctjitlct'n »on ©teftt bte rcaliflifa)e
Stiftung »erfolgt. Ueberbief war in Safel ber Stcaliömuö

Ijerrfcbenb; benn gerabe bura) Joh. a Lapide, ber fn ben

70ger Sabrcn nadj Safel gefominen, war er auf bfe tk*
ftge Uni»crfttät »erpflaitjt unb bura) ibn befefligt uttb ge*

meljrt worben. (Bulœus V. p. 889.) ©eitbetn aber ber bura)

Subwig XI. 1473 »on Parie »erbannte Stominaliöinnö wieber

ju Gljren gejogen worben war, unb bt'c bamalö in Äetten ge*

fdjlagenen unb »ernagelten Südjer ber Stomt'naliften tra Sabr
1483 ber ^aft entlaffen unb auö bera ©taube ber Sibliotbefen

11*
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„licbt er mchr dcnn scinc eigenen Brüder und euer Wohlergehen

„ist sein hcißcr Wunsch."
Ebenso schr als LcontoriuS intcrcssirte sich der so cbcn

genannte Franziscus Wyler nm dic jungen Studirenden. Diescr,

von mütterlicher Scitc mit dcn Amcrbachcn verwandt, ausge-
zcichnct durch >Gc!chrfamkcit (ihm verdanktc man ncbcn Andcrm
auch die Herausgabe einiger Kirchenväter durch Joh. Amerbach)

genoß in dcr damaligcn Zeit cincn nicht gcringcn Ruf theils we-

gcn seiner Kenntniß dcr Dogmatil, thcils wcgcn seiner Poesien.

Er war cin ausgezcichnctcr Dichter und für die Poesie geboren,

sagt sein Freund Pellikan von ihm, wäre er nur in unsere Zeiten

gefallen! Neben einigen gedruckten Gedichten auf Heilige in
sapphischen und andern antiken Vcrömaßcn finden sich noch

einige ebenfalls in antiken Metren verfaßte handschriftliche Oden

auf die Amerbache von ihm vor. Franziscus Wylcr war es

nun, der namentlich auf die philosophische Bildung derselben

einzuwirken suchte. Cr sclbst zählte zu dcn Ncalistcn, d. h. zu
dcn Anhängern des Joh. Scotus und Thomas von Aquino,
wclchc von dcn Nominalisten, d. h. den Anhängern des Occam

dadurch sich unterschieden, daß sie in den allgemeincn Begriffen
eine Realität fanden, etwas das nicht crst dcr Verstand macht,

während OccamS Anhänger deren Realität läugneten. Wylcr
wünschte demnach, daß sie die rcalistische Philosophic wählten.

Jn diesen Wünschen begegnete ihm auch der Vater; denn auch

cr hatte seiner Zcit nuter Hcynlcin von Stein die rcalistische

Richtung verfolgt. Ueberdicß war in Bascl dcr Rcalismus

herrschend; denn gerade durch 5«K. s ^spicke, der in den

70ger Jahrcn nach Basel gekommen, war er auf die hiesige

Universität verpflanzt und durch ihn befestigt und

gemehrt worden. (Lulssus V. p. 889.) Seitdem aber der durch

Ludwig XI. 1473 von Paris verbannte Nominalismns wicdcr

zu Ehren gczogcn worden war, und dic damals in Ketten

geschlagenen und vernagelten Büchcr der Nominalisten im Jahr
1483 der Haft entlassen und ans dem Staube der Bibliotheken

11*
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wieber ber»orgejogen worben waren, batte Dccatn wieber brei*

tern Soben gewonnen unb bie Sltncrbadjc folgten eben bent

Strome ber 3eitridjtung, fte folgten ben gtifflapfcn beö doctor

invineibilis.
Unfre jungen ©tubt'reiiben waren näiulidj unterbejfen auö

©ramraatiften Slvtiflcn geworben. Sogif unb Sialcftif waren

eö, bie bainafö ben SJÎittcIpuuft aller pljilofopbifdjcn ©tubien bii*

beten; fic batten alle St'öciplinen gleidjfant burajbntngcn unb

»erfdjlungen, felbfl eine Sbeologie oljtte Sialcftif gab eö ntdjt.
Sbrer Statur nad; #ülföwifjcnfdjaften, würben Sogif unb Sia*
feftif nidjt mebr alö Wittel, fonbern alö Siwd betrarijtct. Sie
©ewanbtfjeit ber Sewcguug im bialeftifdjcn gorraaliörauö wnrbe

alö baö .Ipöcbftc gcadjtet, wäbrenb ber ©toff beö SBifJenö »er*

naa)Iäfigt würbe, unb bie gröfte Scwitnberung erntete ber*

jenige ein, ber auf bornt'ó)tcii ©ebicten parabore unb er*

centrifrijc gragen aufwerfen unb löfen fönnte. ©ö war ©t'ttc

bamaligcr Seit, baf man ben ©ajülern Gontpenbicn, in weldjen

Sogif unb Sialcftif beö Slriflotcleö jufammeitgcbrätigt warett,
in bie frante gab.« Siefe Goinpenbicn, weldje bann »Ott ben

Sebrern mit bidlefbtgen Gommcntarien auögeftattct würben, bat*
ten ben Statuen Summulae. Sie ©djolarcn, Weldje ber ©tu*
bienfurö jur Sefcbäftigung mit biefen Summulae geführt batte,

biefen bemitaa) ©urainultficn ober atta) Logici. Sa würbe

gebanbelt »on definitiones, divisiones, suppositiones,
descensus, ampliationes tt. f. w. Sn ber Sialcftif fofgten bie

Slmerbadje beut Gurfe beö ju felbiger 3cit in Pariö Icbrcnbett

Johannes Raulin, ber ein Slnfjänger beö bcrüljmten Stomtua*

liflen Martinus Magistri War. „©djon, fdjrieben unfre ©um*

„tnuliflen, Ijaben Wir bie Südjer ber prsedicabilia unb prae-
„dicamenta burdjgeinadjt unb je£t flebn wir in ben Gommen*

„tarien, welcbe unfer Sebrer über bie genannten Südjer bat

„bruden laffen."
Unter bergfeidjen ©tubien itn Gollegiuin ber Seropier wa*

ren einige Sabre babin gefloffeu; boeb nidjt lange, fo fonnten
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wieder hervorgezogen worden waren, hatte Occam wieder breitern

Bodcn gewonnen und die Amerbache folgten eben dem

Strome dcr Zeitrichtung, sie folgten den Fußstapfen dcs àoo-

tor invinciditi».
Unsre jungcn Studirenden warcn nämlich unterdessen aus

Grammatisten Artisten gcwordcn. Logik uud Dialcktik waren

es, die damals den Mittelpunkt aller philosophischen Studicn
bildeten; stc hattcn alle Disciplincn gleichsam durchdrungen und

verschlungen, selbst eine Theologie ohne Dialektik gab es nicht.

Ihrer Natur nach Hülfswisscnschaftcn, wurden Logik und Dialektik

nicht mchr als Mittcl, sondern als Zweck betrachtet. Die

Gewandthcit dcr Bewegung im dialektischen Formalisinus wurde

als das Höchste gcachtct, währcnd dcr Stoff dcs Wissens

vernachlässigt wurdc, und dic größte Bewunderung crntctc

derjenige ein, dcr auf dornichten Gcbictcn paradore und er-

centrischc Fragen auswerfen und löse» konnte. Es war Sitte
damaligcr Zcit, daß man dcn Schulern Compendici,, in welchen

Logik und Dialektik des Aristoteles zusammengedrängt waren,
in die Hände gab.» Diese Compendici?, wclchc dann von den

Lehrern mit dickleibigen Commcntaricn ausgestattet wurdcn, hatten

den Namcn Sumnmlss. Die Scholaren, wclche dcr Stu<
dienkurs zur Bcschäftigung mit dicsen Summulss geführt hatte,

hießen demnach Summ ul ist cn oder auch l^oZioi. Da wurde

gehandelt von àelivitiones, divisione», suppositions», àes-

census, »mplistiones u. f. w. In der Dialektik folgten die

Amerbache dcm Curse des zu selbiger Zcit in Paris lchrcndcn
3odannos Kauiin, der ein Anhänger des berühmten Nominalisten

iVlsrtinus ZVlsZistri war. „Schon, schrieben unsre Sum-
„mulisten, haben wir die Bücher der prsecii«g.biliä und prse-
„àic»ment» durchgemacht und jetzt stehn wir in dcn Eommen-

„tarien, wclche unser Lehrer übcr die genannten Bücher hat
„drucken lassen."

Unter dergleichen Studien im Collegium der Lerovier waren

einige Jahre dahin geflossen; doch nicht lange, so konnten
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bie Sebrer baö »erfdricbene Staturetl ber Sünglinge wabrneb*

raen. Sruno, ber ältere, fdjon »on jarterm Äörperbau, War ein

Süngling »on flrilertn, befdjct'bencrm SBefen, baö fogar in ©djüa)*
ternbeft überging. „Sruno madjt nit grof gefdjref unb tbut
„recbt", fo äufert fidj >fpeibelberg gegen ben Sater. Saftliuê
bingegcn, fräfttgern 2Bua)fcö uttb Ieia)t erregbaren SÜßcfcne,

war finnlta)en Ginbrüden jugänglidjer, unb ba lettere über bie

Pflidjt beö ©tttbircnö oft baö Uebergewidjt erbt'elten, fo batte

er wieberum Ginbrüde »on aufen unb jwar »on ben »erfcfjie*

benften Stüanccn nötljig, ura wieber jur -pflt'djt jurüdgefübrt

ju werben: inilbe 3ufprüa)e feineö altem Sruberö, fn Wefdjett

ber Sater für bte Seitung beé Saftliuê grofeö Scrtrauen fegte,

barter Säbel feineö SJtagt'fterö ttnb fogar Stuttjenflreia)e »on

^eibelberg, ber burcb bie Gmpfeblung »Ott ©ette Äobergerö
unb beö Saterö ju folrijem Ginfàjreiten ftdj »erpflidjtet bielt.
Unb bodj Ijief eö immer wieber: „Safiliuö bat jwar Ijinläng*
„ltdje intellectuelle gäljigfet'tcn, aber er tfjnt alleö nur gejwun*

„gen unb gcljt feinen <Çrirngcfpinnftcn (phantasmata) nadj.

„Gr madjt mir, fdjreibt Matthaeus de Loi-eyo, meljr SJtübc

„alö alle Slnbcrn jufamtnen."
Sn Parto fanb ein ©tubent, wenn er frib für bie bor*

ntdjten Pfabe ber Sogif unb St'afeftif fdjabloö balten wollte,
unter ber grofen 3aljl bon ©tttbirenben unb in ben Sitten
uttb ©ebräudjen beö ©tttbentenfebenö mana)crfei Slnläfe, bie

feine ©ebanfen »oin ©tubitint abfenfen fonnten. Saö gefl beö

beif. Scartinilo, ber Äatbarinentag, baö geft beö beif. Sh'co*

laue, ber Sreifönfgötag, weldje entweber bie ganje Station ober

einjelne Propritjen ober aueb bloö Gollcgicn feierten, einjettte

anbere gefte, weldje wieber einjelne Sribuö ober pro»injett ju
Gljren t'brer Patroni, alfo bie Siiti, Saffi unb Snfulareö ber

beutfdjen Station jcbe befonberö begingen, waren neben anbern

3erflreuitngcn Slnläfe genug, weldje mandje Sage »or unb

nadjber ^erj unb ©inn unb Sörfe in Hnfprudj ualjraen. Slin

beiligen Sreifönigötage bielt ber Sotjnenföm'g ^offlaat. Gö
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die Lehrer das verschiedene Naturell dcr Jünglinge wahrnehmen.

Bruno, dcr ältere, schon von zarterm Körperbau, war ein

Jüngling von stillerm, beschcidcnerm Wcsen, das sogar in Schüchternheit

überging. „Bruno macht nit groß gcschrci und thut
„recht", so äußert sich Heidelberg gegen den Vater. Basilius
hingegen, kräftigern Wuchses uud leicht erregbaren Wesens,

war sinnlichen Eindrücken zugänglicher, und da letztere über die

Pflicht des Stndirens oft das Ucbcrgewicht erhielten, so hatte

er wiederum Eindrücke von außen und zwar von den verschiedensten

Nücmccn nöthig, um wieder zur Pflicht zurückgeführt

zu werden: milde Zusprüche seines ältern Bruders, in welchen

der Vater für die Leitung des Basilius großes Vertrauen setzte,

harter Tadel seines Magisters nnd sogar Ruthenstreiche von

Heidelberg, der durch die Empfehlung von Seite Kobergers
und des Vaters zu solchem Einschreiten sich verpflichtet hielt.
Und doch hieß es immcr wieder: „Basilius hat zwar hinlängliche

intellectuelle Fähigkeiten, aber er thut alles nur gczwun-

„gen und geht scincn Hirngcspinnstcn (pkantssmata) nach.

„Er macht mir, schreibt KlsttKssus eis I^orev«, mehr Mühe
„als alle Andcrn zusammen."

Jn Paris fand ein Student, wenn er sich für die dor-

nichten Pfade dcr Logik und Dialektik schadlos halten wolltc,
unter der großen Zahl von Studirenden und in dcn Sitten
und Gebräuchen des Studentenlcbens mancherlei Anläße, die

seine Gedanken vom Studium ablenken konntcn. Das Fest des

heil. Martinas, der Katharincntag, das Fest des heil. Nicolaus,

dcr Dreikönigstag, welche entweder die ganze Nation odcr

einzelne Provinzen odcr auch blos Collcgicn feierten, einzelne

andere Feste, wclchc wicdcr einzclne Tribus odcr Provinzen zu

Ehren ihrer Patroni, alfo die Alti, Bassi und Insulares der

deutschen Nation jede besonders begingen, waren neben andcrn

Zerstreuungen Anläße genug, wclche manche Tage vor und

nachher Herz und Sinn und Börse in Anspruch nahmen. Am
heiligen Dreikönigstage hielt der Bohnenkönig Hofstaat. Es



166

war nämlid) -Sitte fit granfreidj, baf an biefem Sage in fröfj*
It'djen 3irfeln ein Äudjen »erjcbrt würbe, in weldjen eine ganje
Sobne eingebaden war. Scrjent'ge, in beffen Sbetie ftd) bie

Sotjne befanb, war nun für baö folgcttbe Saljr ber Soljnett*
fönt'g unb genof afö foldjcr baö Saljr fjinbttrdj mandjc fdjerj*
Ijafte £>itlbt'gttng. ©ein Gbrcntag war aber ber folgenbc Srei*
fönfgötag, att wclcbctn cr, umgeben »ou feinem .Çwfftaat, ben

©einigen ein ©aflmal geben raufte. Sa empfing cr bte #iil*
bt'gungen ber Untertbanen feineö Sofjitcnrcidjcé. Saö 3immcr
War ratt Srapcricn (Tapetia) gcfdjnriitft ; ©ice mit fdjönen

Scppt'djcn beflcibet (Bancaria) ftattbett ba für ben Äönig unb

bie ©rofen feineö Stcidjcö (domini). Slllcrfjanb ©djerj unb

ÄurjWeil würbe »on SJtinten uttb Socttlatorcn itt Serbinbung
mit ben ©djülcrn aufgeführt. Sie Sljcilneljracr erfrfrienen »er*
ffeibet in ©cwänfccrtt »on ©cite trab foflbarcn ©toffen. Wnfit unb

Sanj bcfdjloffcn baö geft. Sic llnfoflen ftctierten bt'c ©djüler ju*
fammeli; nad) alter ©itte aber witrben befonberö bie ncitan*

gcfominencn ©tubenten, bt'c güdife, ober wie fte in Parié
biefen bt'c Bejauni in Sliifprua) genommen. Unwcrfttätöftatu*
ten wcljrten bem SJtifbrauä).

Gin äbnlidjeö gefl würbe an ber Sigtìt'c beö fj- Stifolauö

gefeiert. Sie ©djüler, au i'brcr ©pi£e einen Änabcnbifnjof,
b. t). einen in einen Sifdjof »crflcibctcn ©djüler, jogcn in aller*
fei Seniiunimuitgcn eingebüßt in proeeffion uinbcr. Gin©d)mauö
bilbetc beö geftcö ©djfuf. Son 3eit ju Seit würben überbief
Ui befonbern gcftlid)feiten iti ben Collégien felbfl ©cbaufpielc

aufgeführt, in wdeben bie Stollen »on altern grabttfrten ©ajü*
fern übernommen würben, ober man jog in proeeffion mit
SJtuftf »on Gollegiuin ju Gollcgium. Sn biefe Grgö£lid)fcrieit
Ijätte fidj nadj uub nadj eine foldje Stuögetaffeiifjeit eingcfcblidjeii,

baf flrcnge Scrorbnungcn bagegett erlaffett werben rauften;
wer ftdj gegen bicfelbe »erfcljltc, ber Würbe »or ben profeffo*
ren im Seifein beö procuratore feiner Station unb ber übrigen

©djüler im geineinfaincn ©aale nadj ben ©djlägen ber ©lode
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war nämlich Sitte in Frankreich, daß an diesem Tage in
fröhlichen Zirkeln ein Kuchen verzehrt wurde, in welchen eine ganze

Bohne eingebacken war. Derjenige, in dessen Theile sich die

Bohne befand, war nun für das folgende Jahr der Bobnen-

könig und genoß als solchcr das Jahr hindurch manchc scherzhafte

Huldigung. Scin Ehrcntag war abcr der folgende Drei-
königstag, an welchem cr, nmgcbcn von fcincm Hofstaat, dcn

Seinigcn cin Gastmal gcbcn mußtc. Da cmpfing cr die

Huldigungen der Untcrthancn icincs Bohncnrcichcs. Das Zimmcr
war mit Drapcrien (Ispoti») gcschmückt; Sitze mit schönen

Teppichen bekleidet (Ssncsris) standen da für dcn König und

die Großen seines Reiches (domini). Allerhand Scherz und

Kurzweil wurde von Mimen »nd Joculatorcn in Verbindung
mit dcn Schülern aufgeführt. Die Thcilnehmcr crfchi'cncn ver-
klcidct in Gewändern von Seide nnd kostbaren Stoffen. Musik und

Tanz beschlossen das Fcst. Dic Unkostcn steucrtcn dic Schülcr
zusammen; nach alter Sitte aber warden besonders dic ncuan-

gckommcncn Studcntcn, dic Füchse, odcr wic sic in Paris
hicßen dic Lojauni in Anspruch gcnommcn. Univcrsitätsstatu-
tcn wehrten dem Mißbrauch.

Ein ähnliches Fcst wurdc an dcr Vigilie dcs h. Nikolaus

gefcicrt. Dic Schülcr, an ihrcr Spitze einen Knabcnbischof,
d. h. cincn in einen Bischof verkleideten Schülcr, zogcn in allerlei

Vermummungcn eingehüllt in Proccssion »mhcr. EinSchmaus
bildete dcs Festes Schluß. Von Zcit zu Zcit wurdcn übcrdicß
bei bcsondcrn Fcstlichkcitcn in dcn Collcgicn sclbst Schauspiclc

aufgcführt, in wclchc» die Rollen von ältern gradnirtcn Schülern

übernommen wurdcn, odcr man zog in Proccssion mit
Musik von Collegium z» Collegium. In dicsc Crgötzlichkciten

hatte sich nach nnd nach eine solche Ausgelassenheit eingeschlichen,

daß strenge Verordnungen dagcgcn crlasscn werden mußten;

wer sich gegen diefelbe verfehlte, dcr wurdc vor dcn Profcsso-

ren im Beiscin des Procurators scincr Nation »nd der übrigen

Schüler im gemeinsamcn Saale nach den Schlägen dcr Glockc
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auf ben biofett Studen gefdjlagen. ©rijofungen unfdiulbigerer
Slrt fanben ira Sommer auf freien ptäijen unb an ber Seine

ftatt (recreatio Camporum et Sequanae.)

Siefe unb äbnfia)e 3erflrcuungcn nabincn »orjügffdj beê

Saftliuê Sinn unb |>erj in Slnfprud); baju fam nod), baf
bamalö unter ben Stubenten fidj einjcfne Parteiungen bilbeten,
bie eben nidjt gerabe ber Stttbien wegen ftd) jufaminentbaten ;

bfe Griten nannten ftdj bie Stotfjen, bie anbern bie ©rünen.
Äaitut batte ber Sater ba»on Äitnbe erbalten, fo benüfcte er

bie erfle ©degeneri, feinen Söbnen jtt fdjretbcn: „3<b bore

„baf unter ben Stubirenben eine Parteiung (seeta) ift, »on

„benen ftdj bt'c Ginen bie Stotfjen, bie anbern bie ©rünen
„nennen. 3d) fage eud), tattet jtt Äcincn, bleibt neutral. Sbut
„ibr alfo, fo foll'ö mieb freiten; tljut ibr aber anberé, fo bat

„ber Weifter Sttbw. Ser ben genteffenett Slttftrag für biefe Pban*
„tafte eua) tüdjtig mft Siutbeit ju jüa)tigen; baber nebrat eua)

„in Siebt." — Sod) bte Grnialjnungen beö Saterö waren nidjt
wirffam genug. Gö batte fùb ber jungen Saöler in Parie
ein ©eift bemädjtigt, ber nidjt jum ©uten jtt fübren febfen.

Sie Seridjte, weldje ber Sater, bie S)ttttter erhielten, waren
beunrubigenb. Slin meiften tonnte ftcb Sruno »on biefem ©eifle

fern balten, wcfwegen benn atta) ber Sater fia) an ibn wanbte,
um auf Safiliuö ctnjuwtrfctt. „Wein lieber Sruno, fdjreibt
„ber Sater, idj bore, baf bein Sritber Saftliuê nadjläfig ift,

„baf unnüfje Singe feinen Äopf befdjäftigen, unb baf fein Wa*

„giftcr mit t'bm bie uteifte SJtüfjc Ijabe. S^abrlia) biefe Stari)*

„ridjt madjt mir febr »iel Ättinnter. 2öenn eö wirffieb ftd)

„fo »erljält, fo fua)e t'bn balb burd) tarte Sorwürfe, balb bura)
„fanfteö 3urcbcn »on beut SBege jttrüdjufüljreit, ben er fo be*

„barrila) »erfolgt." — Sott biefem fdjlfmmcn ©eifle Ijätte aber

jttnädjfl ber gainitlué Staling ju leiben, ber einft aua) in Sa*
fel ftubirt tjatte uub mit Slmcrbadj befannt war. Sn feiner

Sebrängm'f tnadjte er feinem £crjett Suft in einem Sriefe an

Slmerbad). „SJteine Seraübungen, fa)ret'bt cr, tei ber Sffiiebcr*
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auf den bloßen Rücken geschlagen. Erholungen unschuldigerer

Art fanden im Sommer auf freien Platzen und an dcr Seine

statt (reeresti« Osmnarum et 8ecm«nss.)

Diese nnd ähnliche Zerstreuungen nahmen vorzüglich des

Basilius Sinn und Herz in Anspruch; dazu kam noch, daß

damals untcr den Studenten sich einzelne Parteiungen bildeten,
die eben nicht gerade dcr Studien wegen sich zusainmcnthatcn;
die Einen nannten sich die Nöthen, die andern die Grünen.
Kaum hatte der Vater davon Kunde erhalten, so benützte er

die erste Gelegenheit, seinen Söhnen zn schreiben: „Ich höre

„daß unter dcn Studirenden eine Parteiung (seets) ist, von

„denen sich dic Einen die Rothen, die andern die Grünen
„nennen. Ich sage cuch, haltct zu Kcincn, bleibt neutral. Thut
„ihr also, so soll's mich freuen; thut ihr aber anders, so hat

„der Meister Ludw. Ber den gemessenen Auftrag für diese Phantasie

euch tüchtig mit Ruthen zu züchtigen; daher nehmt euch

„in Acht." — Doch die Ermahnungen des Vaters waren nicht

wirksam genug. Es hatte sich der jungen BaSlcr in Paris
cin Geist bemächtigt, der nicht zum Gutcn zu führen schien.

Die Berichte, welche der Vater, dic Muttcr erhielten, waren
beunruhigend. Am mcistcn konnte sich Bruno von diesem Geiste

fern halten, wcßwegcn dcnn auch dcr Vater sich an ihn wandte,
um auf Basilius cinzuwirkcn. „Mein lieber Bruno, schreibt

„der Vater, ich höre, daß dein Bruder Basilius nachläßig ist,

„daß unnütze Dinge seinen Kopf beschäftigen, und daß sein

Magister mit ihm die meiste Mühe habe. Wahrlich diese Nachsicht

macht mir schr vicl Kummer. Wenn es wirklich sich

„so verhält, so suche ihn bald durch harte Vorwürfe, bald durch

„sanftes Zurcdcn von dem Wege zurückzuführen, den er fo

beharrlich verfolgt." — Von diesem schlimmen Geiste hatte aber

zunächst der Famulus Nybling zu leiden, dcr einst auch in Basel

studirt hatte und mit Amcrbach bekannt war. Jn seiner

Bedrängniß machte cr seinem Herzen Luft in einem Briefe an

Amerbach. „Meine Bemühungen, schreibt cr, bci der Wieder-
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„boiling ber Sectionen, finb mannen Sbeifneljinern Iäflig; bie

„geben lieber bem Srunfc unb anbern Scrgnügcn nadj unb

„bringen fn unfere Stubicn »iclfaaje Störungen. Sie broben
„mir bcflänbfg, wenn ia) t'bnen nidjt fdjnclt aufwarte, Waß fie

„midj beifcn unb t'ljrc Slufträge nia)t fogfct'dj ieforge, fie wollen

„midj fortjagen. Saljer bitte idj bringciitlidj, ficlj' mir Ui
„mit beinem Statbe, beiner -Ç>tlfc ; beim aufcr bir Ijabe idj nie*

„manben, ber mir ratben unb Ijelfcn fann." — Ser Äummer
ber Sleltern flieg aber aufê Codifie, alö frane Äobcrger, ber

Soljn Slntonö, »on Parié jurüdfefjrtc uub ben Sleltern Stadi*

ridjt bradjte. Sa ergriff »olt Sdjmcrj aun) bie SSiuttcr bie

geber unb fdjrieb t'ljren Söljncn: „.ipaiiö Äobttrgcr tat ge*

„fprodjcn, frolfyaa) unb Safiliuö liegen ben gauÇen Sag in

„ber Sa»crncn in beö wirjljuö unb effen unb werben brttnfcn ;

„unb ifl £ol%adj unb Safiliuö fommen »or beö .fpcibclbcrgö

„laben unb £oIf}aa) an fn gforbert, ^etbelberg fio, im fdjulbt'g.

„^cibclberg bet jtt im gefprodjen: lieber gang enweg unb lof
„mia) im friben unb bet in genommen ii eint ermel, bo ifl
„er fo brunfcii gfin, baf cr ifl in bred gfallen Ser »a*

„ter ifl unwillig; er meint cö ft) im ju »ti; er tjat ben feffel,1)

„er bat üdj, er tjat gflift-) in ber carttiffen uub Ijat »il arbet

„burdj üwer aller willen, unb meint ber batter üwer fraitf*
„beit foinm »Ott üwenn ttitovfcentlicben leben."

Sie Urfacbcn biefer Grfdicinuiigcii lagen aufjer in ben friuni be*

fprodjcnen Stnläfcn jtt 3erftrcuungen, audj non) in ber ©rjt'ebungé*

weife unb ber 3ua)t im Gollcgium, unb wir bürfen nodj frinju*
fügen in beut gortnaliömuö beö Untcrriajfé, ber wotjl ben Ser*

flanb, niebt Ict'djt aber baö frer% beö Sünglt'ngö in Slnfprudj

ju tteljutcn geeignet war. Sdjon »on Slnfang au batte eö Sob-

Sltnerbadj ungerne gefeben, baf feine ©öljite nidjt ju Subnrig
Ser gegangen waren, fonbern ficb nadj .freibcibergé -Ê>illen

unter bie Seitung beö Mag. Matthaeus de Loreyo begeben

batten. SUö aber fowobl geibel berg, alö bie ©öbne unb

1) 5!ame eine« £aufe3, in reetdiem amertaen feine Studerei Catte.
2) ülamc eineê 4>aufeS.
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„holung der Lectionen, sind manchen Teilnehmern lästig; die

„gehen lieber dem Trünke uud andcrn Vergnügen nach und

„bringen in unscrc Studien vielfache Störungen. Sie drohen
„mir beständig, wcnn ich ihnen nicht schncll aufwarte, was ste

„mich heißen und ihre Aufträge uicht sogleich besorge, sie wollen
„mich fortjagen. Daher bitte ich dringcntlich, steh' mir bei

„mit deinem Rathe, deiner Hilfe; denn außer dir habe ich

niemanden, der mir rathen und helfen kann." — Der Kummer
dcr Aeltcrn sticg abcr aufs Höchste, als HanS Kobcrgcr, dcr

Sohn Antons, von Paris zurückkehrte und dcn Aeltcrn Nachricht

brachte. Da ergriff voll Schmerz auch die Muttcr die

Feder nnd schrieb ihren Söhnen: „Hans Kobnrgcr hat
gcbrochcn, Holtzach und Basilius licgcn dcn gantzcn Tag in

„dcr Tavcrnen in des wirzhus und essen und werden drunken;
„und ist Holtzach und Basilius kommcn vor dcs HcidclbcrgS
„laden und Holtzach an in gfordcrt, Heidelberg sig im schuldig.

„Hcidclbcrg het zu im gesprochen: lieber gang enwcg und loß

„mich im fridcn nnd hct in gcnommcn bi cim ernicl, do ist

„cr so drunken gsin, daß cr ist in drcck gfallcn Der
valer ist unwillig; cr mcint cs sy im zu vil; cr hat dcn sisscl, >)

„er hat üch, er hat gstift^) in der cartnsscn und hat vil cirbct

„durch »wer allcr willm, und meint dcr vattcr üwer krank-

„hcit komm von üwcrm unordentlichen leben."

Die Urfachcn dicscr Erschcinungcn lagcn außcr in den schon

besprochenen Anläßcn zu Zerstreuungen, auch noch in dcr Erzichungs-
wcise und dcr Zucht im Collcgium, und wir dürfcu »och hinzufügen

in dcm Formalismus dcs Unterrichts, der wohl dcn

Verstand, nicht leicht aber das Herz des Jünglingö in Anspruch

zu »chmcn gccignet war. Schon von Anfang an hatte es Joh.
Amerbach ungerne gcsehcn, daß fciuc Söhnc nicht zu Ludwig
Bcr gegangen waren, sondcrn sich nach HcidclbcrgS Willen
untcr die Leitung des Nsg. Mattn»?«» àe I^urev« bcgcben

hattcn. Als abcr sowohl Hcidclbcrg, als die Söhne und

t) Name eines HauseS, in wclckicn, Amcrbach seine Druckerei hatte,
Z) Name eines Hanses.
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bt'c übrigen Saöler fdjrt'cben, wie febr 9)tattbäuö unb jwar
auf uiteigennüfrige 2öet'fe ftd) SJtübc für fie gebe, afö Sruno
in »oller Segeiftcritng für benfelben fdjrfeb: „Sater, baö fann

„idj bidj »erftdjern, baf, wenn idj unter biefem Scfjrer Uè jur
„Grfangttng ber SOtagijlerWürbe bleiben fann unb fa) bei mei*

„ner Stüdfcljr rito Satcrlanb nidjt eben fo gefebrt bin, alö bie

„Sdmfer beö Sitbw. Ser, fo fagc bidj toö »on unö, enterbe

„unö, nenne midj niebt ine^r bct'nen Sobn" — ba batte ber

Safer nadjgcgeben. Saju batte iljn aud) nod) bie pcrföitlt'rije

Sefanntfdjaft mit S)tattfjättö »ermoebt, bie er rait bemfelben

raadjte, alö er 1502 auf bie Slufforberung feiner 3ögltngc fjtn
tei einem Scfudje in feiner £>eimat nadj Safel fant. Sruno
batte benfelben febon juin »orauö angefünbigt. „Unfer Scfjrer,

„fajrt'cb cr an ben Sater, ift ein wariercr, geleljrtcr SJtann;

„baö fannft bu je|t balb erfafjren. 2öcnn bu willft, fo »er*

„anfaffe ibn, baf er ber Untberfttät gegenüber (wobl»erflan*
„ben, wenn iljr eine tatt) einige Sbcfen »ertbeibigt, unb bu

„wirft feben, baf cr ein geleljrtcr Wann ifl." Socfj nadj unb

nadj änberte fidj biefe Stimmung für SJtattbäuö unb jwar
wegen beffen alljtt grofer ©trenge; bie ©öljne fingen an über

alljuljarte Seljanblung ju flagcn, alö er mit »ierfadjer Stutbe

fte jüdjtt'gte. St'efelbc Äiage über flrcngc Seljanblung fübrten
fte and) über ^etbelberg. 3>»ar batte £cibeïberg in ineljrerit
gälten ficb aufopfernb für bie jungen Sltncrbadje gejeigt, na*

mentlidj bei einem Sterben im Saljr 1502. „Stein, fo febrieb

„er an ben Sater, (jat cö angefangen ju flerben im Collegio

Barbarae. feint nit 20 pcrfonen bliben. 3d) bin ju ben

„üWcrn gangen uf unb in tag unb nadjt, tat ir portionem
„felber bereit in ber camera idj tat in tauft rüben, frut,
„falfj, fdjmal§, Waß t'nen not ifrij gefin in ber fuajen tägfieb."
Saneben war er aber ein leibenfdjaftlt'djer SJtann. Gonfe*

quente Strenge, wenn fie aud) brüdenb tft, fmbet bennoeb Sin*

erfennung ; mit Seibcnfcbaft gepaart erwedt fie Slbtteigung ober

fogar Sient'tenj. Unb Seibenfebaft raifibte ftdj in #cibelbergö
©trenge. „S)tan fann bte jungen, fo fa)reibt er an ben Sa*
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die übrigen Basler schrieben, wie schr Matthäus und zwar
auf uneigennützige Weise sich Mühe für sie gebe, als Bruno
in voller Begeisterung für denselben schrieb: „Vater, das kann

„ich dich versichern, daß, wenn ich unter diesem Lehrer bis znr
„Erlangung dcr Magisterwürdc blcibcn kann und ich bci

mcincr Nückkchr ins Vaterland nicht cbcn so gelchrt bin, als die

„Schülcr des Ludw. Ber, so sage dich loS von unS, enterbe

„uns, nenne mich nicht mchr dcincn Sohn" — da hatte der

Vater nachgcgebcn. Dazu hatte ihn auch noch die persönliche

Bekanntschaft mit Matthäus vermocht, die cr mit denifclben

machte, als cr 1592 auf die Aufforderung seiner Zöglingc hin
bei cincin Bcsiiche in scincr Heimat nach Basil kam. Bruno
hatte denselben schon zum voraus angekündigt. „Unser Lchrcr,
„schricb cr an den Vater, ist cin wackercr, gelehrter Mann;
„das kannst du jctzt bald erfahrcn. Wcnn du willst, so vcr-
„anlafse ihn, daß er dcr Universität gegcnübcr (wohlverstanden,

wenn ihr eine habt) einige Thesen vertheidigt, und du

„wirst schcn, daß er cin gelehrter Mann ist." Doch nach nnd

nach änderte sich diese Stimmung für Matthäus und zwar

wcgcn dcsscn allzu großcr Strenge; die Söhne singen an über

allzuharte Behandlung zu klagen, als er mit vierfacher Ruthe
sie züchtigte. Dicfclbc Klage über strcngc Behandlung führten
sie auch übcr Heidelberg. Zwar hatte Hcidclbcrg in mchrcrn
Fnllcn sich aufopfernd für dic jungen Amerbache gezeigt,
namentlich bei einem Sterben im Jahr 1592. „Jtcm, so schricb

„er an dcn Vatcr, hat cs angefangen zu sterben im Lolls-
„gm IZgrbsrR. feint nit 29 Personen blibcn. Ich bin zu den

„üwcrn gangcn uß und in tag und nacht, hab ir portionsm
„selber bcrcit in der csmer« ich hab in kauft rübcn, krut,

„saltz, schmaltz, was incn not isch gcsin in der kuchcn täglich."
Daneben war er aber cin leidenschaftlicher Mann. Conséquente

Strenge, wcnn sic auch drückend ist, findet dcnnoch

Anerkennung ; mit Leidenschaft gepaart erweckt sie Abneigung oder

sogar Renitenz. Und Leidenschaft mischte sich in Heidelbergs

Strenge. „Man kann die jungen, so schreibt er an dcn Va-
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„ter, nit ju bart balten unb jufdjribcn, baf fte flubiren, bann

„anber urfad) fjafb ftnb fte nit ju Parie benn causa studii.

„3br magister foli alien fteif tljttn, unb Wcldjcr ber ifl, ber

„bo nit will tbun, baö barju gebort, wollen Wir rittben uf»

„tragen, fag io) end) fürwaljr." Saf Staturen, wie biejenige
beö Safiliuö biefer flrengen 3ucbtrutfje auf jeglt'dje 2Beife ju
entgeljen unb audj für baö wenig Slnfprcdjcnbc beö llnterridjtö
ftd) fdjabloö ju balten fttdjtcn, ifl wotjl begrciflt'dj. Sa biefe allju*
grof e ©trenge »erlebte enblidj atta) ben fonfl auö freiem Slntrieb

arbcitcnbeit Sruno unb brofjtc t'bn auö feinem ©elcife ju werfen.

3war wollte ^cibclbcrg auf bie klagen ber ©öbne fjin,
ben ©rttnb ttidjt gelten laffen unb fajob bie ©rimfb auf baö

unorbcntlidjc Seben, baö unter ben alten ©tubenten ber Golfe*

giett unb namentliri) in bem Gollegiuin ber Scro»ier ftatt fanb
unb jttlc^t aua) Slmcrbaajö ©öbne »crlodte. Sm (Collegium

ber Scro»icr nämlid) waren unter bemfelben SJtagifter noeb wet*
rere ältere ©tubenten, einer »on Scürnbcrg, einer »on Ulm
unb ein pole. St'efcn fagte bie fh'engcrc 3ud)t unter ibrcin
SJtagifler nidjt ju, ebenfo wenig alo bie frinitale Äofl (portio),
bt'c rie betauten, unb fie faften baber mit ©urgant ben Gut*

fdjfuf fidj ^eimlt'cl) ju entfernen. „Seit Slnfdriag, fdjreiit
Çcibclbcrg, baben fte gemadjt oben uff in ber Gainera; barum

„fo feint fte einö tvorfccn, ba man in nit fifa) unb farpfen Ijat
„geben ju attgang ber faflcn (—„unb ein polacf frißt mcljr alö

„jwei granjofen—") fte wollen werben SJtartincten ober Gante*

„rt'flcn extra collegium, fo mögent fie uö* unb iitgan, Wo fte

„wollen, unb nit alfo fubjeft fein alö euwer fünb ttfer bem

„collegio ju gan sine licentia magistri Un unb fa)fcdjtltd).

„©ie feint grof gcfellcu unb feint nit ju glidjcn ben jungen

„fdjü^en; fte feint »ormale in anbern ttnöcrftteten gefein, man
„bab fie nit fo fubjeet gcljalten, fte wcllenö audj noa) nit fein.

„Saö feint diseipuli ein gait$ collegium ju »erberben 3<b

„bin ju fpät furameli in baö Colleg, bte »ögel waren ttfgc*
„flogen, bätte ia) fte fttnben, id) wollt in baben laffen ein pro*
„buet abflriajen, fte feilten mein ein jar baben gebaut."
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„ter, nit zu hart halten nnd znschribcn, daß sie studiren, dann

„ander ursach halb sind sie nit zu Paris denn osus» stuclii,

„Ihr maxister soll allen fleiß thun, und welcher dcr ist, der

„do nit will thun, das darzu gehört, wollen wir ruthen uf-

„tragcn, sag ich euch fürwahr." Daß Naturen, wie diejenige
des Basilius dicscr strengen Zuchtruthe auf jegliche Weise zu

entgehen und auch fiir daS wenig Ansprechende des Unterrichts
sich schadlos zu halten suchten, ist wohl bcgrciflich. Ja diefe

allzugroße Strenge verletzte cndlich auch den sonst aus freiem Antrieb
arbeitenden Bruno und drohte ihn aus seinem Geleise zu wcrfcn.

Zwar wolltc Hcidclbcrg auf die Klagen der Söhne hin,
den Grund nicht gcltcn lassen und fchob dic Schuld auf das

unordcntlichc Lcbcn, das untcr dcn altcn Studenten der Collégien

und namentlich in dcm Collegium dcr Lerovier statt fand
und zuletzt auch Amcrbachs Söhne vcrlocktc. Im Collcgium
der Lerovier nämlich waren untcr dcmsclbcn Magister noch mehrere

ältere Studcntcn, cincr von Nürubcrg, einer von Ulm
und cin Polc. Dicscn sagte dic strcngcrc Zucht unter ihrcm

Magistcr nicht zn, cbcnso wenig als die schmale Kost (xortio),
dic sic bckamcn, und sic faßtcn daher mit Surgant dcn

Entschluß sich heimlich zu entfcrncn. „Dcn Anschlag, schreibt

Hcidclbcrg, haben sie gcmacht obcn uff in dcr Camera; darum
„so scint sie eins worden, da man in nit fisch und karpfcn hat
„geben zu angang dcr fastcn (—„und cin Polack frißt mehr als

„zwci Franzofen—") sie wollen wcrdcn Martinctcn oder Came-

„ristcn extr» oolleZium, so mögent sie us- und iugan, wo sie

„wollen, und nit also subjekt sein als cuwcr küud ußer dem

„«ollegi« zu gan »ins licenti» msgistri hin und schlcchtlich.

„Sie scint groß gcscllcn und scint nit zu glichen den jungen
„schlitzen; sie scint vormals in andcrn unvcrsitctcn gescin, man
„hab sie nit so subject gehalten, sie Mellens auch noch nit scin.

„Das scint ilisoipuli cin gantz «olleAmm zn vcrdcrbcn... Ich
„bin zu spät kummen in das Lollop, die Vögel waren ußgc-

„flogcn, hätte ich sie funden, ich wollt in haben lassen ein

product abstrichen, sie solltcn mein ein jar haben gedacht."
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3u alle bem erregte nocb ben Sünglt'ngen bie Scrnaaj*

läfiguttg, Weldje fidj ber principalis in Scjiebung auf t'bre

leiblicben Scbürfniffc ju ©cbttlben foramen lief, SÖiberwt'llen

gegen t'bre bamalige Sage. 3n t'tjrcr Äfeibung würben fte fo

fpärlidj bebadjt unb fo »ernadjfäffgt, baf fie balb nadt um*

ber geljen rauften, unb bie Stabrung war nidjtö weniger alö

rcidjlfdj. Saö War uiricrin Stnbertn ber ©runb, warum jene

Setttfcficn unb ber Pole ba»on liefen. 3war batten bie Sinter*

baa)c fdjon jtt wicbcrbolten Walen bein Sater über biefe Äarg*
beit geffagt, aber ben Srofl ehalten, „fo fie nit genug Ijätten

„an t'brcr Portion, fo fottten fte Srot ncfjmen unb -Ekjfer

„trinfen," fo baf felbft .Ç)cibclbcrg ftrij t'brcr annabm unb fdjrieb:
„bätten fte ben fornmarftbriinuen, ') fo mödjten fie eö wol üben

„unb war in gfttnbcr ale ber win. Sljr wtffcnt bodj Wol, wie

„eß ein gflalt bie bat mit bem böfen waffer, fo einer gefttnb

„ifl unb brt'nft waffer, wie cö im mag ju ttitmtfj trimmen."

Saö Silice batte fdjon früber 3ob- groben, goljan) unb
bt'c anbern jungen Saöler »ermodjt baö Gollegium ju »erlaffcn
unb nidjt jtt ruben Uß audj bt'c beiben Sltnerbaaje baffelbe tìja*
ten. Sm Wai 1504 fa)riei Safiliuö nadj ^aufe: „Gnblt'a)

„ftnb wir burd) Scnntttlung beö Gua). £oljadj unb Sob- gro*
„ben auê bent graufamen Äerfcr beö Matthaeus de Loreyo
„befreit, wie. einft bie ©öbne Söracfö befreit würben burdj 9)to*

„feö auö ber Pbaraont'fdjen Änecbtfdjaft." ©ie bejogen nun
baö Collegium Burgundiae. SBt'e eine Pffattje, Wenn fie auö

einem für fte unjuträgficbeit Soben in einen attgeineffencn

»erfegt wirb, neue fräftfge ©djoffe treibt unb gfeiebfara jtt
neuem Sebett erwadri, alfo atta) bt'c Sünglfnge in bent

Collegium Burgundi«, gefeilt unter bie Seitung eineö gefa)idtcn,
Woblwollcnbcn Regens unb bte Sorforge eineß gewiffenljaften

Principalis, beffen erfle ©orge cö war, baf fe bt'c jerriittete
Äleibung ablegen unb gegen eine neue »ertattfdjen fonnten.

1) Gin Sntnncn mit trefflichem äBaffet in ISafet.
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Zu alle dem erregte noch dcn Jünglingen die Vcrnach-

läßignng, wclche sich der principalis in Bczichung auf ihre

lciblichcn Bedürfnisse zu Schulden kommcn ließ, Widerwillen

gcgen ihre damalige Lage. Jn ihrer Kleidung wurden sie so

spärlich bcdacht und so vernachläßigt, daß sie halb nackt umher

gchcn mußtcn, und dic Nahrung war nichts wcnigcr als

reichlich. Das war unterm Andcrm dcr Grund, warum jcne

Dcutfchcn und dcr Polc davon licfen. Zwar hattcn die Amer-

bachc schon zu wiederholten Malen dem Vatcr über diese Kargheit

geklagt, aber dcn Trost erhaltcn, „so sic nit genug hätten

„an ihrcr Portion, so sollten sie Brot nehmen und Wasser

„trinken," so daß fclbst Hcidclbcrg sich ihrcr annahm und schricb:

„hätten sie dcn kornmarktbrnnncn,') so mochtcn sic es wol liden

„und wär in gsundcr als dcr Win. Ihr wisscnt doch wol, wic

„cs cin gstalt hie hat mit dcm böscn wasscr, so cincr gcsund

„ist nnd drinkt Wasser, wie cs im mag zu unnütz kummen."

Das AllcS hatte schon früher Joh. Frobcn, Holzach und

dic andern jungen Baslcr vermocht das Collegium zu verlasscn

und nicht zu ruhen bis auch dic bcidcn Amerbache dasselbe thaten.

Im Mai 1504 schrieb Basilius nach Haufe: „Endlich
„sind wir durch Vermittlung dcs Euch. Holzach nnd Joh.
Frobcn aus dcm grausamcn Kerkcr des N»ttl,ssus cke Iwrsv«
„befreit, wie. einst die Sohne Israels befreit wurden durch Mo-
„scs aus der Pharaonifchen Knechtschaft." Sie bczogcn nun
das LolleZium KurAunàiss. Wie cine Pflanze, wenn sie aus
einem für sie unzuträglichen Boden in einen angemcssenen

vcrfcßt wird, neue kräftige Schosse treibt und gleichsam zn

neuem Leben erwacht, also auch die Jünglinge in dem Loi-
Isßium LurZunàîss, gestellt untcr die Leitung eines geschickten,

Wohlwollenden KoZens und die Vorsorge eines gewissenhaften

Principsiis, dessen erste Sorge es war, daß sie die zerrüttete

Kleidung ablegen nnd gegen eine neue vertauschen konnten.

l) Ein Brnnncn mit trefflichem Wasser in Basel.
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„3d) bin, fdjreibt Sruno (27. Dctober 1504) Ui einem febr

„gelebrten Regens, in ber gröf ten ©tille; unb ber ifl nur auf
„unfern Sortbeil bebadjt. ©eit einigen Sagen bat er bie Sum-

„mam logices Guilhelmi Occam mit unö begonnen, unb baö

„beö Slbenbö nadj 9 Ubr. Ucbcrbt'cf madjt er une taglia) mebr*

„male Scfttdje auf unferm 3iminer unb crmaljnt une jura
„©tubium. St'cfclbc woblwollcnbc ©eftnnung jeigt unö aud)

„ber Principalis." Sodj batte ber Sater immer noeb eine Äiage
gegen bie ©öbne, unb bt'c betraf t'ljre Sluögaben. „Sit tmb

„bein Srüber, fdjreibt cr an Sruno, babt in biefen brei 3aljs

„reu über 300 fl- gebrattdjt. Gö Wunbert midj wobin bte gc*

„fommen ftnb unb für waß iljr fte ausgegeben Ijabt, bicjcitfgcn
„bei Sttbw. Ser finb nodj beffer geffeibet unb feiner »on ibnen

„Ijat jäfjrlidj mebr alö 24 Äroncn (coronati) gcbraitdjt. —
„3d) will nid)t, baf bu ober bein Snibcr irgenb jemaub einen

„Ärcujer ober Ärcujcrö SSerttj fdicnft, am wcitigfcit jtt einem

„Sruitfc. Sdj taie genug an bem ju jaljlett, waß ibr felber

„braudjt. 3b1' wift, baf id) nidjtö Ijabc, alö Waß ia) Sag
„für Sag niajt obne Wüte unb Slnflrengung »erbiene. Sod)
„baö, waß iljr für Stotljwcubigcö unb nidjt für Sergnügungen
„auölegt uub bie Gljrciiaitögabeit für euer GoUcgt'um, wie fie

„©ittc unb Sraudj mit frij bringen, bie will idj eudj gerne be*

„jablcn. Slbcr famuli ot*er Magistri ju ffeiben, 3immerjierben
„anjufojaffctt, baö ifl nidjt für euer (Einen."

©o feljr nun bie Slmcvbadje in riiljigcm ©ange ibre ©tu*
bien »erfolgten, fo Ijattcn fie bodj nodj an Stadjweljctt »on iljrem
frübent Slufcutbalte im Goltegium ber Sero»ier ju leiben. Jbr frü*
berer S)iagifler SJtattbäuö näiiilidj fonntc rijren SSeggang niebt »cr*

fdjmcrjeii unb lief nidjtß utwerfudjt, fie ju »erfolgen. Stamentlta)
fonntc eitt SDfagfftcr ben ©rijülcrn burdj Snfrt'gucit manebe

©äjwiert'gfcit für Grlangting ber afabenrifdjen ©rabe in ben

2ßeg legen. .£>cit>elbcrg, ber jegt ebcnfallö gegen bie ©djüler
erbittert war, tljat audj baö ©eitrige. Soo) batte ftdj ber Wa*
gifler anfange noa) »or £>oIjadj uub groben, bie ficb eine ge*
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„Ich bin, schreibt Bruno (27. October 1504) bei einem sehr

„gelehrten liegen», in der größten Stille; und der ist nur auf
„unsern Vortheil bedacht. Seit einigen Tagen hat er die 8um-

„msm logico» KuilKelmi Occam mit uns begonnen, und das

„dcs Abends nach 9 Uhr. Ueberdicß macht cr uns täglich
mehrmals Besuche auf unserm Zimmer und crmahnt uns zum

„Studium. Dicsclbc wohlwollende Gcsinnung zcigt uns auch

„dcrprincipalis." Doch hatte dcr Vater immcr noch eine Klage
gegen die Söhnc, und dic bctraf ihre Ausgabcn. „Du und

„dcin Bruder, schreibt cr an Bruno, habt in dicscu drci Jah-
„rcn über 300 fl. gebraucht. Es wundert mich wohin die

gekommen sind und für waS ihr sie ausgegeben habt, diejenigen

„bci Lndw. Bcr sind noch bcsscr gckleidct und kcincr von ihnen

„hat jährlich mehr als 24 Kronen (coronati) gebraucht. —
„Ich will nicht, daß du odcr dciu Bruder irgend jemand einen

„Kreuzer oder Krcuzcrs Werth schenkt, am wenigsten zu einem

„Trünke. Ich habe genug an dem zu zahlen, was ihr selber

„braucht. Ihr wißt, daß ich nichts habe, als was ich Tag
„für Tag nicht ohne Mühe und Anstrengung verdiene. Doch

„das, was ihr für Nothwendiges und nicht für Vergnügungen
„auslegt und die Ehrenausgabcn für cncr Collcgium, wie sie

„Sitte und Brauch mit sich bringen, die will ich cuch gerne

befahlen. Abcr tamnli odcr ZIsZistri zn kleiden, Zimincrzicrden

„anziischaffcn, das ist nicht für cncr Einen."
So sehr nun die Amerbache in ruhigem Gange ihrc Studici!

verfolgtem, so hattcn sic doch noch an Nachwchcn von ihrcm

frühern Aufenthalte im Collegium dcr Lcrovicr zu lcidcn. Zhr frü-
hcrcr Magister Matthäus nämlich konnte ihren Weggang nicht vcr-
schmcrzen und licß nichts unversucht, sie zu vcrfolgcn. Namentlich
konnte ein Magister dcn Schülcrn durch Jntrigucn manche

Schwierigkeit für Erlangung dcr akademischen Grade in den

Weg legen. Heidelberg, dcr jctzt ebciifalls gcgcn die Schüler
erbittert war, that auch das Scinige. Doch hatte sich dcr
Magister anfangs noch vor Holzach und Froben, die sich eine ge-
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Wiffe ©eltuttg ju »erfdjaffen gcwuft batten, gefürdjtet. Silo

aber bt'cfe weggejogen waren, begannen bie Sevfotgungen beö

SJcagifterö mit groferra Stadjbrude. Sod» ber anfängliche Aura*

mer ber Sünglingc fdjwanb allmäbltg, ba Sftattljäuö fein 3iet
niajt crrcidjeif ju fönnen fdjien, uub jttlcft Würben bie Sro*
bungett »craajtct. „Gö l)at mir, fdjreibt Sruno an feinen Sa*

„ter, ber SJtagt'fter unferer Station beriajtet, er fjabe ben Wa*

„gifler S)?attbättö fagen boren: Sh'tfjt wie unfre Saöfer glait*
„ben foli nun gegen fte ju gelbe gejogen werben, fonbern idj

„id) toitt fie nun mit gröferm Stadjbrude »erfolgen, alö je.

„SBt'r (Saöler) aber fürchten une nidjt incljr »or t'bin, alö

„^erculee »or ben pngntäen. Ser wirb glaub' icb bodj niebt

„fo »iel Wad)t bcftfjen, um unö etwaö anljaben jtt fönnen."

Uttangefodjtcn erlangten fte im 3abr 1505 baö Saccalaureat,
ein 3abr barauf witrben fte St'centfaten unb atöbann 9)?agifter,

naajbem fie mit (Streu bie Stequiftte ju biefen ©raben gelei*

flet batten.
SSettn nämlidj ein ©djüler afö Slrtift ben erften ©rab,

baö Saccalaureat erlangen, ober, wie man fia) aitöbrüefte,

„beterrat'm'rcn" ober bie Setermination beflebett wofftc, raufte
er fn Grammaticis feine Sefanntfdjaft mit bein Doctrinale,
bein Graecismus unb ber ars metrica nadjweifen; in logica-
libus würbe er geprüft in ber vetus ars, in 4 Surent ber

arifloteftfdjen Topica, ben libri Elenchorum, Wela)e cine Sin*

Icitung jum Sifputiren unb jur ©rfennung falfdjer, fopljifli*
fdjer ©ctjtüffe gaben, unb in ber Slriflotclifcben Slbbanblung de

anima, weldje einen Sbeil ber fogenannten parva naturalia
bilbet; baf »ora griecbifeben Sert niebt bie Sïebe war, brauàjt
Woljl niebt beincrft ju werben, ©ine jebe Station wäblte nun
ibre ©raininatoren unb biefe fiettten in ber ©djulc ber betref*

fenben Station ira Vicus straminis bie Prüfungen an uttb pro*
ino»irteit. Sorfdjriffmäfig raufte ein 3abr »erfliefen Uß ein

Saccataurettö ftdj juin Sicenttateneraincn raefben fönnte. Sn
biefer 3eit raufte er »on ben bie Pbbfif betreffenben Slriflo*
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wisse Geltung zu verschaffen gewußt hatten, gefürchtet. Als
aber diese weggezogen waren, begannen die Verfolgungen des

Magisters mit größcrm Nachdrucke. Doch der anfängliche Kummer

der Jünglinge schwand allmählig, da Matthäus sein Ziel
nicht erreiche,? zu könncn schien, und zuletzt wurden dic Dro-
hungcn vcrachtct. „Es hat mir, schreibt Bruno an scincn Va-

„ter, dcr Magister unsercr Nation bcrichtct, er habe den

Magister Matthäus sagen hören: Vicht wie unsre Basler glau-
„ben soll nun gegen ste zu Felde gezogen werden, sondern ich

„ich will sie nun mit größcrm Nachdrucke verfolgen, als je.

„Wir (Basler) aber fürchten uns nicht mchr vor ihm, als

„Herculcs vor dcn Pygmäen. Der wird glaub' ich doch nicht

„so viel Macht bcsitzcn, um uns ctwas anhaben zu können."

Unangefochtcn crlangtcn sie im Jahr 1505 das Baccalauréat,
ein Jahr darauf wurden sie Licentiatcn und alsdann Magister,
nachdem sie mit Ehren die Requisite zu diefen Graden geleistet

hatten.
Wenn nämlich ein Schüler als Artist den ersten Grad,

das Baccalauréat erlangcn, oder, wie man sich ausdrückte,

„determiniren" oder die Determination bestehen wollte, mußte

cr in lZrammsticis seine Bekanntschaft mit dem Doctrinale,
dem tZreeoismus und dcr srs motrios nachweisen; in iogioa-
iidus wurde er geprüft in der veto» ars, in 4 Büchern der

aristotelischen lumoa, den libri Llonodorum, welche eine

Anleitung zum Disputiren und zur Erkennung falscher, sophistischer

Schlüsse gaben, und in dcr Aristotelischen Abhandlung ào

anima, welche einen Thcil der sogenannten parva naturalia
bildet; daß vom griechischen Tert nicht die Rede war, braucht

wohl nicht bemerkt zu werden. Eine jede Nation wählte nun
ihre Eraminatorcn und diese stellten in der Schulc der betreffenden

Nation im Vious straminis die Prüfungen an und pro-
movirten. Vorschriftmäßig mußte ein Jahr verfließen bis ein

Baccalaureus sich zum Licentiatencramen melden konnte. Jn
dieser Zeit mußte er von den die Physik betreffenden Aristo-
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telifdjen ©djriften flubiren bie ©djrift de generatione et cor-
ruptione, de coelo et de mundo unb bie fog. parva natura-

lia, b. b- bie ©djriften de sensu et sensato, de sonino et

vigilia, de longitudine et brevitate vitae, de memoria et

reminiscentia; ben liber Metaphys., ferner cfwaö Watte*
niatif unb einige libri morales. 3ugteia) aber War ber Sac*
calaureuö »crbitnbcn, wcnigflenö jwei Wat att ben öffentlichen

Sifputationen Sljeti ju neljmen, weldje jur 3eit ber gaflcn
»on ben S)?agiflcrn unb Stegcntcn im Vicus straminis gcbal*
ten würben, unb jwar in ber Sfficifc, baf ber Saccalaurcttö

cincin SJtagifter gegenüber einige ©ä£c »crtljeibigcn raufte
(respondere.) frier fudjte nun bt'c bialcftt'fdjc ©ewanbtbeit frifj
fnö t>idjt ju flellcn, uub rattfdjenber Seifall würbe bem 51t Sbeil,
ber burdj glüdlidjc bialcftifdjc 28cnbungcit ben ©egner über*

rafdjtc. Sa cö ging babei oft fo flürmifa) ber, baf Scrorb*

iiungen SJtäfigung aitempfaljlcit. gür berglcirijcn Sifputatio*
nett raufte ber Saccalaureuö an ben 9)?agijtcr cine Sare be*

jaljlcn unb überbief einen flcinen ©djmauö geben. SOSann nun
im Saufe beö Sabrcö biefen gorberungen ©citüge getljait war,
unb bie Seit »on Dflcrn Ijcraitnaljtc, fo »erfatnnictte ber Äanj*
1er im Älofler ber SJtatburiner (frères aux ânes), baö gleidj*
fam baö Statljbauö ber pljilofopljifdjen gafultät war, bt'c Sie*

genten unb eröffnete baö Gramen babura), baf cr jebc Sìa*

tion ibren Tentator in Cameris Wäljlen lief. Siefe Sfittatomi
batten mit ben Slfpirairien bie erfle Prüfung auf ben 3immcrn
»orjuneljinen, worauf biefelben in ber Äirdje beim l). Sultan
ben actus quodlibetarius ju beflcljctt Ijattett, eine St'fptitation
über einjelne fogenannte quodlibeta, b. Ij. einjelne Sljefcn unb

Seantwortung oft ber bijarrflen grageti, wk j. S. eine bief
de mensura angelorum. SJicbrcre ©djolaftifer batten foldje

Quodlibeta gefdjrieben. — 2Bar biefeö ©tabittm jurüdgelegt,
fo würben bie ju ^rontoüircnbcn ju bein öffentlichen Gramen

jugefäffen, welajem bie Grarainatoren ber »ier Stationen nebft

bera Äanjler beijuwobnen batten. Siefeö examen publicum
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telischen Schriften studiren die Schrift àe generations et «or-
ruptione, àe ooelo «t cke munào und die sog. parva natura-

li», d. h. die Schriften àe sensu et sensato, àe sonino et

vigilia, àe longituàinv et brovitato vitse, àe memori» et

reminisventia; den liber MetspKvs., ferner clivas Mathematik

und cinigc libri morales. Zuglcich abcr war dcr Bac-
calaureus vcrbnndcn, wenigstens zwci Mal an dcn öffcntlichcn

Disputationen Thcil zu nehmen, welche zur Zcit dcr Fasten

von dcn Magistcrn und Regcntcn im Vi«us straminis gehalten

wurdcn, uud zwar in dcr Wcifc, daß dcr Baccalaurcus
cincm Magister gegenüber cinigc Satze vertheidign? mußte (res-
ponàore.) Hier suchte nun dic dialcktischc Gcwandthcit stch

ins Licht zu stellen, und rauschender Beifall wurdc dcm zu Thcil,
der durch glückliche dialcktischc Wcudungcn den Gcgucr
überraschte. Ja cs ging dabci oft so stürmisch hcr, daß Verordnungen

Mäßigung anempsahlcu. Für dergleichen Difputatio-
ncn mußte dcr Baccalaurcus an dcn Magistcr cinc Tare
bezahlen und übcrdicß cincn klcincn Schmaus gcbcn. Wann nun
im Laufc dcs Jahres diesen Forderungen Genüge gethan war,
und die Zeit von Ostern herannahte, so versammelte dcr Kanzler

im Kloster dcr Mathuriner (l'rères aux ânes), das gleichsam

das Rathhaus dcr philofophischcn Fakultät war, dic

Regcntcn und eröffnete das Eramcn dadurch, daß cr jcdc Nation

ihrcn '1'entätor in Oumeris wählcn licß. Diese Tcntatorcn

hattcn mit dcn Aspiranten die erste Prüfung auf dcn Zimmern
vorzunehmen, worauf diefelben iu dcr Kirche bcim h. Julian
dcn aotus quoàlidetarius zu bcstchcn hatten, cine Disputation
über einzelne sogenannte cmoàliveta, d. h. cinzclne Thcscn und

Beantwortung oft dcr bizarrsten Fragen, wie z. B. eine hieß

àe mensurs angelorum. Mehrere Scholastiker hatten solchc

guoàlibeta geschrieben. — War dieses Stadium zurückgelegt,

so wurden die zn Promovircnden zu dem öffentlichen Eramen

zugelassen, welchem die Eraminatoren der vicr Nationen nebst

dem Kanzler beizuwohnen hatten. Dieses examen publioum
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war ein boppelteö, ein böbereö unb ein nt'ebereö, ober, wie

man ftdj aitöbrüdtc baö Gramen ber Ij. SJcaria, weil eö

in ber Äirdje unfrer I. grauen (Notre Dame) gehalten würbe,
ober baöjcnige ber b- ®enofe»a, fn ber Äirdje biefer frei*
ligen gebalten; je naajbem bie Graminatoren ben ©djüler für
ineljr ober minber tauglidj Ijielten, wiefen fte t'bin biefeö ober je*

neö an. Unb wenn nutt aua) biefe 'Prüfungen glüdlidj über*

ftanben waren, fo erfajt'eitett bie ^3rotno»enben in ibrer ©djuf*
tradjt, baö -Çiaupt raff ber Cappa bebedt (cappati), im Älofler
ber SJîattjuriner, unb witrben »otti Stector unb ben »ier Pro*
curatomi ber »ier Stationen in fet'crlidjetn Slufjttge, bie Pe*
belle in Slnriötradjt an ber ©pt'Çc, ju beni Äanjler ber Uni*

»erfttät geführt, um »ott t'bm bie Söürbe eineê Siceiitiaten unb

ben geifHidjcn ©egen ju empfangen.

Seit ©djlttfpunft bilbeten bann im fofgeitben ©entefter
bie Grlangung ber SJJagifterWürbe burdj ben fogenannten Actus

„Placet." Su ber ©djule ber betreffenbcit Station an ber

©troljgaffe führte nämlicb ber Rebell ben ju Protno»irenben
in bie Serfainutluiig ber Magistri unb fragte in feierlichem
Sone bte Serfamrafung an: Placetne vobis talem Licentia-
tum birretari? unb wenn bie Slntwort erfolgt war: placet 1

fo empfing ber Süngling auö ber .£>anb feineö Magister re-
gens baö Sirret unb bie laurea magistralis unb tjief »on

nun an magister novus.
Siile biefe Sentanima, Grainina, Sifputationen fjatten nun

aud) bie jungen Slmerbadje ju befleben, unb bcflanben fte, Wie

greunbe auö ^Jart'ö berichteten „mit nidjt geringem Sobe unb

mit bein »erbienteften Seifalle." — granciöfuö Sßöfer begrüfte
fte in einer fappbifcben Dbe unb wünfdjte t'bnett ©füd jur baf*

bigen ^et'tnfcbr, 3»n ©pätjabre 1506 ritten beibe Srüber
afö magistri Parisienses nacb fünfjähriger Slbwefenbeit ju ben

Sboren ibrer Saterftabt ein.,
Sodj t'bre Jpet'mfebr war nur ein Sefua) »on ntdjt febr

fanger Sauer. Sajïïiuê würbe im grübjabr 1507 nacb
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war ein doppeltes, ein höheres und ein niederes, oder, wie

man sich ausdrückte das Eramen der h. Maria, weil es

in der Kirche unsrer l. Frauen (Notre Dame) gehalten wurde,
odcr dasjenige dcr h. Genofeva, in der Kirchc dieser

Heiligen gehalten; je nachdem die Eraminatoren dcn Schülcr für
mehr oder minder tanglich hielten, wiesen sie ihm dieses odcr

jenes an. Und wenn nun auch dicsc Prüfungen glücklich

überstanden waren, so erschienen die Promovende» in ihrer Schultracht,

das Haupt mit der Lapps bedeckt (esppsti), im Kloster
dcr Mathuriner, und wurden vom Nector und den vier
Procuratoren dcr vier Nationen in feierlichem Aufzuge, die

Pedelle in Amtstracht au dcr Spitze, zu dem Kanzler dcr

Universität geführt, um von ihm die Würde eines Liccntiaten und

dcn geistlichen Segen zu empfangen.
Den Schlußpunkt bildeten dann im folgenden Semester

die Erlangung der Magisterwürde durch den sogenannten ^o-
tus „?lso«t." Jn der Schule der betreffenden Nation an der

Strohgasse führte nämlich der Pedell dcn zu Promovirenden
in die Versammlung der Klsgistri und fragte in feierlichem
Tone die Versammlung an: ?Isoeti>e voliis tslem I.i«entis-
tum virretari? und wenn die Antwort erfolgt war: plaoetl
so empfing der Jüngling aus der Hand seines Magister re-
geus das Birret und die laurea magistrali» und hieß von

nun an msgister mivus.
Alle diese Tentammo, Eramina, Disputationen hatten nun

auch die jungen Amerbache zu bestehen, und bestanden ste, wie

Freunde aus Paris berichteten „mit nicht geringem Lobe und

mit dem verdientesten Beifalle." — Franciskus Wyler begrüßte
ste in einer sapphischen Ode und wünschte ihnen Glück zur
baldigen Heimkehr. Im Spätjahre 1506 ritten beide Brüder
als magistri?srisienses nach fünfjähriger Abwesenheit zu den

Thoren ihrer Vaterstadt ein.

Doch ihre Heimkehr war nur ein Besuch von nicht sehr

langer Dauer. Basilius wurde im Frühjahr 1507 nach
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greiburg jtt 3afmö gefcbt'tft, unt unter beffen Seitung fidj

juin Suriflen ju bilben; Sruno aber, jur Sljeologie beflintint,
war fdjon 1506 wieber nadj Parie abgegangen. Salitalo lehrte

ju Parié Jaques Lefèvre d'Etaples, Faber Stapulensis, ein

SJtann, ber alö Sljeologc unb pijilofopfj, baneben audj burdj
feine iiiatbcntatifdjen Äenntniffe in grofent Slnfcfjen flanb unb

babttrdj beut alleö fitcajtcnbcn ©djolafliciömue entgegen trat,
baf cr alö Steformtor ber Slrtftotclifdjcn pijilofopljie, ltamcnt*

Iidj ber Sialcftif auftrat unb einem geläuterten ©pradjfhtbt'iun
Saljn iradj. Sruno brannte »on Ijet'fcr Segler bt'c pfjtfofo*
ptjifdjcn ©titbtcn unter bicfcni Sebrer fortfe^cn unb bt'c ttjeo*

logifdjcu beginnen ju fönnen. Ser Safer, obglcidj burdj bie

Grjiebung feiner brei ©öfjnc mannigfadj in Slnfpriidj gettoni*
men (beim audj ber jüngfle Sritber, Sonifaeiuö, Ijätte feine
©tubien begonnen) willigte enblidj ein, fattfte feinem Sruno
ein pferb unb gab iljm ben »ätcrfidjen ©egen unb ein Guipfclj*
luitgöfdjreibcn au Faber Stapulensis. „Unter beiner Seitung," fo

fdjrieb cr, möge Sruitoö Silbung SSurjctit fdjfagen, baf
„mit ber 3eit ber Saum ber 23eltweiöbcit unb ber Ijcif. ©ot*

„teögclaljrtbeit fräftig einporwadjfe." Sodj ber 3ufall wollte,
baf gaber gerabe bamalö pariö für einige 3cit »erlaffen batte;
cr lebte am #ofe feineö Sifdjofö unb war im Segriff, benfei*
ben nadj Stom ju begleiten. Utttcrbcjfcu aber U<\ab fidj Sruno
in baö Collegium Bona? curiae, um bodj wenigflcnö unter ei*

itigcit Sdjülcrn gaberö bie ©tubien fortjufc$en. Sie ptjilo*
fopljic unb bie Humaniora bilbeten aber ben 9)critc(puuft fei*

ner ©tubt'eu; beim fein Scflreben ging batjin auf beut gan*
jen ®eiiete ber pijifofopbie Ijct'mifdj ju werben, ©eine Söillenö*

fraft war fo ftarf, baf er eine 3eitfang felbft fidj um einen

guten Sljeil beö ©djlafeö »erfütnmertc. „3cb Wieberbole nun
„beibe Pbriofopbieit (b. uominalifl. unb realifi.) febreibt er.

„ÎBemi id) früijer etwaö übergangen Ijabc, Ijole icb eö nadj. Sie
„übrige 3eit Wibtne idj beut ©riedjt'fajen unb ^ebräifcbeit."

¦¦'
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Freiburg zu Zasius geschickt, um unter dessen Leitung sich

zum Juristen zn bilden; Bruno aber, zur Theologie bestimmt,

war schon 1506 wicdcr nach Paris abgegangen. Damals lehrte

zu Paris vaques I^otovro u'LtapIos, ?»der Stsnulensi«, cin

Mann, dcr als Thcologc und Philosoph, dancbcn auch durch

scinc inathcmatischcn Kcnntnissc in großem Anschcn stand und

dadurch dcm allcs kncchtciidcn Schvlasticismns cntgcgcn trat,
daß cr als Neformtor dcr Aristotclischcn Philosophic, uamcnt-
lich dcr Dialcktik auftrat und cincm gclantcrtcn Sprachstudium
Bahn brach. Bruno brannte von heißer Begier die

philosophischen Studien unter diesem Lehrer fortsetzen und die

theologischen beginnen zu können. Dcr Vatcr, obgleich durch die

Erziehung seiner drci Söhne mannigfach in Anspruch gcnommcn

(dcnn auch dcr jüngste Bruder, BonifaciuS, hatte seine

Studien begonnen) willigte endlich cin, kauftc scincin Bruno
cin Pferd und gab ihm dcn vätcrlichen Segen »nd cin Einpfch-
luugsschrcibcn an?»der Stsnulensis. „Untcr dcincr Leitung," so

schricb cr, mögc Brunos Bildung Wurzeln schlagen, daß

„mit dcr Zcit dcr Baum dcr Weltwcishcit und der hcil. Got-

„tcsgclahrtheit kräftig emporwachse." Doch dcr Zufall wolltc,
daß Fabcr gcradc damals Paris für cinigc Zcit verlasscn hattc;
cr lebte am Hofe seines Bischofs und war im Begriff, denselben

nach Nom zu begleite». Untcrdcsscn abcr begab sich Brnno
in das Kollegium Lonss ouriss, um doch wenigstens »ntcr
cinigc» Schnlcrn Fabers die Studien fortzusetzen. Die Philosophic

und die Humaniora bildeten aber den Mittelpunkt scincr

Studicn; denn scin Bcstrebcn ging dahin auf dem ganzen

Gebiete dcr Philosophie heimisch zu werden. Seine Willenskraft

war so stark, daß er eine Zeitlang selbst sich um einen

gutcn Theil des Schlafes verkümmerte. „Ich wiederhole nun
„beide Philosophien (d. nominalist, und realist.) schreibt er.

„Wenn ich früher etwas übergangen habe, hole ich es nach. Die
„übrige Zcit widme ich dem Griechischen und Hebräischcn."
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Socjj fo febr eê bem Safer baran gefegen war, baf Sruno

in feinem- ©tubium nidjt »erfüinraert würbe, fo ftefen ibin bodj

bie Äoften febr fdjwcr. Sruno, beni beò Safere Äfagen jtt
^evjen gingen, ntadjte t'bra ben Sorfcbfag wie Wa«,. Sob- ©pil*
mann »on Safel, mit beni er nari) Parié gereiöt war, afö ar*
titer ©djüler in baê Collegium montis sancti einzutreten. Saö
lief aber Slraerbadjö Gbrgcfüljf nidjt ju. Gr erffärte t'bin : „cö
ffi nidjt mein SEitle, baf bu unter ber ©eflalt eineö armen

„Bdjüterß, mit einer Gapuje angetfjan (caputiatus), fin
Collegium montis sancti flubiren follfl. ©olite fidj'ß aber fü*

„gen, baf bu baburd) etwaß »erbienen fönntefl, baf bu efnfge

,,©d)üfer nadjnäljtnefl ober fonfl eine Sluflellung erbieltefl, fo

„Wäre t'dj'ö wobl jufrieben. Saö famtfl bu für gewif unb

„unjwet'fctbaft annebraen, baf fdj bir für ein Sabr nidjt mepr

„benn 32 rljeinifdje ©ulben gebe. (Sn brei Sicrtefjabren batte

„er aber 68 gebraucht.) Äannfl bu ratt biefen ju tyariß feben,

„fo will id) bir nodj einige Sabre fte jablcn; bafi buaber baran

„niebt genug, fo forant nacb -Ç-aufe, unb bu foffft an meinem

„Sifdje ju effen baben Uebrigenö bore icb »on glaub*
„würbfgen Perfonen, baf man in ber ©tabt fn äffen Gbrett

„leben fann mit 21 rbein. ©ulben ober aufö frödjfie mit
„27 rb« ©. ; icb tate atta) gebort, baf oft bref btö »ter ©tu*
„benten ein frauß ober aua) nur eine Äammer mieten, ©efb

„jufararaenfegen unb einen Äodj batten, unb baf eö einen wodjen*

„weife faura auf eine testa ju fleben fommt. Serijält ftcb baö

„alfo, fo fdjliefe bidj an ©t'nt'ge att unb fdjränfe bfd) ein."

Sod) batte eö ber Sater »orgejogen, Sruno wäre nadj

fraufe jurüdgefebrt; benn in ber Witte beê Sabreö 1507 ging
in Safet baö ©erebe, baf fämintlicbe ©tbwefjer ftcb ju Waxi*
tnilian fdjfagen unb mit t'bra nad) Stoin jur Äaiferfrönung jfe*
ben würben. „Siefe Seret'nfgung, febrefbt ber Sater, fudjt
„ber Äönig »on granfreidj ju binbern, wie man fagt, unb

„fdjidt Giniffäre mit grofen ©elbfuramen in bfe Gibgenoffen*
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Doch so sehr es dem Vater daran gelegen war, daß Bruno
in seinem Studium nicht verkümmert würde, so fielen ihm doch

die Kosten sehr schwer. Bruno, dem des Vaters Klagen zu

Herzen gingen, inachte ihm den Vorschlag wie Mag. Joh.
Spikmann von Basel, mit dem er nach Paris gereist war, als
armer Schüler in das LoUegium inoutis ssuoti einzutreten. Das
ließ aber Amerbachs Ehrgefühl nicht zu. Er erklärte ihm: „es
ist nicht mein Wille, daß du unter der Gestalt eines armen

„Schülers, mit einer Capuze angethan (osputistus), im Loi-
„legiuin mantis Lsuoti studiren sollst. Sollte sich's aber

fügen, daß du dadurch etwas verdienen könntest, daß du einige

„Schüler nachnähmest odcr sonst eine Anstellung erhieltest, so

„wäre ich's wohl zufricdcn. Das kannst du für gewiß und

„unzweifclhaft annehmen, daß ich dir für cin Jahr nicht mehr

„dcnn 32 rheinische Gulden gebe. (Jn drei Vierteljahren hatte

„er aber 68 gebraucht.) Kannst du mit diesen zu Paris leben,

„so will ich dir noch einige Jahre ste zahlcn; hast du aber daran

„nicht genug, so komm nach Hause, und du sollst an meinem

„Tische zu esscn haben Uebrigens höre ich von
glaubwürdigen Personen, daß man in der Stadt in allen Ehren
„leben kann mit 21 rhcin. Gulden oder auf's Höchste mit
„27 rh. G. z ich habe auch gehört, daß oft drei bis vicr
Studenten ein Haus oder auch nur eine Kammer miethen, Geld

„zusammenlegen uud cincn Koch halten, und daß es einen wochenweise

kaum auf eine tests zu stehen kommt. Verhält sich das

„also, so schließe dich an Einige an und schränke dich ein."
Doch hatte cs der Vater vorgezogen, Bruno wäre nach

Hause zurückgekchrt; denn in der Mitte des Jahres 1507 ging
in Basel das Gcrede, daß sämmtliche Schweizer sich zu Mari-
milian schlagen und mit ihm nach Rom zur Kaiserkrönung
ziehen würden. „Diese Vereinigung, schreibt der Vater, sucht

„der König von Frankreich zu hindern, wie man sagt, und

„schickt Emissäre mit großen Geldsummen in die Eidgenossen-
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„fdtaft; aber wan bofft, er Werbe nidjtö auöridjten, unb ber

„pian beö röntifdjen Äönt'gö werbe burdjgeljen. Stürbe bief
„gefdjetjen (unb bie granjofen finb ben Seutfdjen ja fonft fdjon

„feinb), fo ift ju beforgen, baf alle Seutfdjen, weldje in Parié
„ftnb, »erjagt werben unb, baf fie bann auf ber ©träfe ©cfaljren

„auögefect fein würben." Sod) all biefe Seforgniffe »crlorcn für
Sruno iljr ©cwt'ajt unb würben burd) eine glürffidjc gügung fn

ben .Çrintergrunb gefeilt. Gö fam nämlidj im ©pätjafjr 1507 auö

Stallen nadj Parié Franciscus Tissardus Ambaccus uitb trat
bafelbfl alö Seljrer ber grt'edjifdjeit Sitteratur auf. 3u felbiger
Seit gcfjörten bcfanntcrmafcit Scfjrer, bt'c in friah'cit an

bem Icbenbigen Som ber wiebercrwadjciibeit gricdjifdjcn Sitte*

ratur getrunfen Ijattcn, nidjt ju ben alftâgffdjen Grfdjcinuiigcn.
Saber bàtte cö beut fdjon lange nad) biefen ©dja|eu ber SBiffen*

febaft liiflerncn Sruno fcljr welje getfjan nad) fraufe jurüdfeb*
ren ju muffen, obne »on jenem ©clcljrtcn in bie grt'edjtfdjc
Sitteratur eingeführt worben ju fein. „3n biefen Sagen, febreibt

„baber Sruno im Dctobcr 1507 an feinen Sater, ifl Gitter auö

„ Staffelt tei unö angefominen, ber nun tei unö in einem öf*

„fentlidjen £örfaale über gricdjifdje Sitteratur licet. Sn bie*

„feö fo lange »erraffte unb nun enblidj gefunbene ©tubium
„babe id) mid) »öllig »erfeitft, biefe Sitteratur gleidjfam »er*

„fa)tungen, um ben ledern ©eifl jtt faltigen5 benn aua) ben

„©eift gelüftet'ö nad) Sederbiffcn, audj ber ©elfi bat gleidjfam
„feinen ©attuten. Unb waè gebt über bie Sufi, biefem 51t frolj*
„nen! Saljer bitte id) bid), mein Sater, bringcirilid), fe£e mir
„einige Stonate noeb 5U, bafi idj aua) etwaß »ott ber griedji*
„ftben Sitteratur in meine Saterftabt mitbringen fann! Sann
„Wilt id), fobalb bu1ö befeljlfl, beim eilen. Wit bein ©elbe,

„baö bu mir anbietcjl, will icb auf alle inöglidje 2Beife auê*

„juforamen fudjen." — Ser Sater Willigte ein unb Sruno blieb

nodj biö fn bie ÜJtttte beö Sabreö 1508, befdjäftigt mit bein

flafftfa)en ©tubt'ura, raft ber ^bilofopbie unb aueb ratt Wa*

tberaatif.
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„schüft; aber man hofft, er werde nichts ausrichten, und dcr

„Plan dcs römischen Königs werde durchgehen. Würde dicß

„geschehen (und die Franzosen sind dcn Deutschen ja sonst schon

„seind), so ist zu besorgen, daß alle Dcntschcn, wclchc in Paris
„sind, verjagt wcrdcn und, daß sic dann auf dcr Straßc Gcsahrcn

„ausgesetzt scin würden." Doch all dicsc Besorgnisse vcrlorcn fiir
Bruno ihr Gewicht und wurden dnrch eine glücklichc Fügung in
den Hintergrund gestellt. Es kam nämlich im Spätjahr 1507 aus

Italien nach Paris pranoiseus lisssruus ^mb»«cus und trat
daselbst als Lehrer dcr griechischcn Littcratur auf. Zu selbiger

Zeit gehörten bekanntermaßen Lchrcr, dic in Italici, an

dcm lcbcndigcn Born dcr wicdcrcrwachcndcn gricchischcn
Littcratur getrunken hattcn, nicht zu dcn alltäglichen Crschcimmgcn.

Daher hätte cs dcm schon langc nach dicscn Schätzcn dcr Wissenschaft

lüsternen Bruno fehr wehe gethan nach Haufe zurückkehren

zu müssen, ohne von jcncm Gclchrtcn in die griechische

Littcratur eingeführt wordcn zu sein. „Jn diesen Tagen, schreibt

„dahcr Bruno im Octobcr 1507 an scincn Vatcr, ist Eincr aus

„Italici: bci uns angekommcn, der nun bci uns in cincm

öffentlichem Hörsaale über griechische Littcratur licst. Jn dic-

„scs so lange vermißte und nun cndlich gcfnndene Studium
„habe ich mich völlig vcrscnkt, dicsc Littcratur gleichsam vcr-
„schlungcn, um dcn lcckcrn Gcist zu sättigen; denn auch dcn

„Geist gclüstct's nach Lcckcrbisscn, auch dcr Gcist hat glcichsam

„scinen Gaumen. Und was geht über dic Lust, dicscm zu froh-
„nen! Daher bitte ich dich, mein Vater, dringcntlich, setze mir
„einige Monate noch zu, daß ich auch etwas von der griechischen

Litteratur in meine Vaterstadt mitbringen kann! Dann

„will ich, sobald du's befiehlst, heim eilen. Mit dcm Gcldc,

„das du mir anbietcst, will ich auf allc mögliche Weife aus-

„zukommen suchen." — Der Vater willigte cin und Bruno blieb

noch bis in die Mitte dcs Jahres 1508, beschäftigt mit dem

klassischen Studium, mit der Philosophie und auch mit
Mathematik.
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Sodj eö nabte bie ©titnbe beê ©djeibenê »on ^arfö. Stur

ungerne trennte ftdj Sruno »on ber ©tabt, fn weldjer bamalê

gfefdjfam ber Gcntralberb beö wiffcnfdjaftlt'a)eit Sebenö ju
fud)eit war, unb wo baffelbe fn fo grofartigen gorinen
ftcb aueprägte uub bie ©elebrtenrepublif gleiajfam in
concreto tnö Seben treten lief; nur ungern »ou ber ©tabt,
bie t'fjn raff feinem gaber ©tapufenftö jufaminengcfübrt, fn
Wcfdjer er fo »iele greunbe gewonnen batte. Sodj baö War

nidjt alleö, waß iljm ben Slbfcbt'eb erfdjwerte; Srttnoö Slug'
unb .£>erj Ijätte in Parié nod) einen anbern Slitjiebungöpunft
gefunben. Gr raufte befwegen »on feinen greunben ju grei*
bürg im Sreiêgau, bie iljn in furjer 3eit auf biefer Uni»er*

fttät tei ftdj ju feben Ijofften, ben fpotteubcit Srofi babin neb*

men: „free franß »on garnöberg unb »on ©tain fdjiden bir
„ein fer»iet, baö bu bie ougen ratt wifdjcfl »ott ber Pebetfett

„todjter Wegen. Saf biro nit fo faft jcberjen gon, wan eö

„ ifl ein ujoret man, ber fin liete uff ein frowen allein fefjt.

„SBct'f idj wol ein anber bulfa)afft für bidj, bie fdjifct »or
„fant ©tepban, bie bat en barberaile unb falfenougffn." —
Sodj bie Sanbe — aua) bie jarten — fte rauften gelööt
werben.

3m SStai 1508 febrte Sruno fn feine Saterftabt jurüd.
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Doch es nahte die Stunde des Scheidens von Paris. Nur
ungerne trennte sich Bruno von dcr Stadt, in welcher damals

gleichsam dcr Centralherd des wissenschaftlichen Lebens zu

suchen war, und wo dasselbe in so großartigen Formen
sich ausprägte und die Gelchrtcnrepublik gleichsam in o«n-
croto ins Lcbcn treten ließ; nur ungern von dcr Stadt,
die ihn mit fcincm Fabcr Stapulensis zusammengeführt, in
welcher er fo viclc Freunde gewonnen hatte. Doch das war
nicht alles, was ihm dcn Abschied erschwerte; Brunos Aug'
und Herz hatte in Paris noch einen andcrn Anziehungspunkt

gefundcn. Er mußte deßwegen von scincn Frcuudcn zu Freiburg

im Brcisgau, die ihn in kurzer Zcit auf dieser Universität

bei sich zu schcn hofftcn, dcn spottenden Trost dahin
nehmen: „Hcr Hans von Farnsberg und von Stain schicken dir
„cin servici, das du die ougcn mit wischest von der Pedellen

„tochter wegen. Laß dirs nit so fast zcherzcn gon, wan es

„ ist ein thorct man, der sin liebe uff ein frowen allein setzt.

„Weiß ich wol ein ander bulschafft für dich, die schitzt vor
„sant Stephan, die hat en barbemile und falkenouglin." —
Doch die Bande — auch dic zarten — sie mußten gelöst
werden.

Im Mai 1508 kehrte Bruno in seine Vaterstadt zurück.
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