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Dasz die Genter Universitatsbibliothek eine groszere Anzahl hochmittel
alterliche Handschriften aus Trierer Klostern besitzt, ist schon lange be
kannt.. Seit der Baron Jules de Saint Genois seinen Handschriftenkatalog 1 

veroffentlicht und im Register allein unter dem Stichwort St. Maximin 26 
Handschriften aus dieser Trierer Abtei verzeichnet hat, ist immer wieder 
von diesem Bestand und seiner Besitzgeschichte die Rede gewesen. Als 
Franz Xaver Kraus fur seine geplante Edition der christlichen Inschriften 
der Rheinlande die belgischen Museen und Bibliotheken bereiste, besuchte 
er in Gent die « trefflich eingerichtete und in zuvorkommender Weise der 
Benutzung des Fremden erschlossene » Universitatsbibliothek, woriiber er 
unter dem Titel «Horae belgicae » in den Bonner Jahrbiichern 1871 fol
gendermaszen berichtet hat : Die Genter Bibliothek « besitzt eine schone 
Sammlung von Handschriften, welche aus der Abtei St. Maximin bei Trier 
stammen und infolge eines Irrtums bei der Restitution der in der Revolu
tionszeit nach Paris geschleppten Archivalien hierher verschleudert wur
den ». Es folgt eine Aufzahlung von 26 Handschriften mit Signaturen, 
kurzem Titel und ungefahrer Datierung. Daran schlieszen sich nahere An
gaben iiber vier dieser Handschriften, namentlich Ausziige aus Codex 528. 
Diese Handschrift des 10. Jahrhunderts enthalt namlich auszer Augustins 
Schrift De Civitate dei noch gewisse Epigramme oder Tituli, die ein Maxi
miner Mooch zu Wandgemalden des alten Kapitelsaals abgefaszt hat. Wah
rend die Wandgemalde, wenn sie iiberhaupt ausgefiihrt und nicht etwa nur 
entworfen worden waren, !angst verschwunden sind, hat man die allein in 
dem Genter Codex iiberlieferten Verse als kunstgeschichtliche QueUe mehr
fach abgedruckt und interpretiert. Schon Kraus hat sie nicht nur in den 
Bonner Jahrbiichern, sondern auch im zweiten Band seiner Rheinischen 
Inschriften (II, 3 74) veroffentlicht. 

Die von Kraus genannten 26 Nummern sind genau jene, die Saint Ge
nois unter St. Maximin aufgefiihrt hat. So wird klar, dasz Kraus auf dem Ka
talog des Barons fuszt. Er hat ihn aber schlecht benutzt, sonst hatte er mer
ken miissen, dasz dort (S. 322, 376, 377, 386, 387) auch noch Handschrif
ten aus den Trierer Abteien St. Martin und St. Eucharius-Matthias verzeich
net sind, an denen er bei seinem allgemein auf Trier gerichteten Interesse 
nicht hatte voriibergehen sollen. 

Der Nachste, der sich mit dem Bestand beschaftigte, der Trierer Stadt
bibliothekar Max Keuffer, hatte es freilich nur auf Handschriften aus Maxi-

( 1) Catalogue methodique et raisonne des manuscrits de la Bibliotheque de la 
ville et de l'universite de Gand. Gent 1849-52. 
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min abgesehen. Bei Darstellung der Maximiner Bibliotheksgeschichte 2 

stiitzt er sich auf den Aritkel von Kraus. Er zitiert wortlich den Satz iiber 
den Irrtum bei der Restitution, bemerkt aber in einer Fusznote: « N ach 
Delisle sind sie [die 26 Maximiner Handschriften] von Gent seinerzeit 
kauflich erworben worden. >> Keuffer hat die damit gegebene Spur leider 
nicht verfolgt, nicht einmal die Stelle zitiert, wo Delisle diese Bermerkung 
gemacht hat. Sie findet sich im Cabinet des manuscrits 3 unter dem Stichwort 
« Saint-Maximin de Treves » und lautet: « II parait que les manuscrits de 
ce monastere ont ete vendus au poids et disperses», eine Bemerkung, die 
von Saint Genois iibernommen ist, dessen Katalog bei Nr. 455 (Tractatus 
St. Ambrosii super epistolas beati Pauli = Hs. 129) gewisse Schaden und 
Defekte vermerkt, wie sie wohl entstanden sind « a 1' epoque ou les manus
crits de St. Maximin furent vendus au poids et disperses». Das klingt 
zwar nicht sonderlich exakt, aber auch nicht so, als ware man in Gent der 
Meinung gewesen, die Codices seien aus einer integren Bibliothek be
schlagnahmt und durch Fehlleitung nach Gent gebracht worden. 

Trotzdem blieben die Historiker des Buchwesens auf dem einmal ein
geschlagenen Wege und, als Ludwig Traube im Jahre 1902 iiber die « Bi
bliotheca Goerresiana » zu berichten hatte, also iiber die prachtvolle Hand
schriftensammlung Joseph von GOrres, die viele wertvolle Codices aus St. 
Maximin enthielt und damals versteigert wurde, da kam er auch auf die 
Genter Handschriften gleicher Provenienz zu sprechen, ja Traube nannte 
auch den -Namen eines fiir Handschriftenverschleppungen Hauptverant
wortlichen, des Jean Baptiste Maugerard, dem er selbst einige Jahre spater 
eine beriihmt gewordene Untersuchung gewidmet hat. «In den Jahren 
1802 und 1803 », so berichtet Traube 4, « bereiste der damalige Regierungs
kommissar Maugerard die inzwischen sacularisierten Kloster der Trierer 
Gegend. Was er fand und in vollen Kisten nach Paris ablieferte, liegt, so
weit es aus St. Maximin gekommen war, jetzt in der Universitatsbibliothek 
zu Gent,wohin es 1815 infolge einer Verwechslung geriet ». Bei diesen 
Angaben sind Traube allerdings Zweifel aufgestiegen. Einmal entsprach 
die Qualitat der Genter Handschriften nicht durchweg den Anforderun
gen Maugerards, der sich fast immer nur mit Erstklassigem abgegeben hat, 
doch konnte er hier, so folgert Traube, offenbar erst an zweiter Stelle, 
namlich nach Joseph Gorres, seine Wahl treffen. Zum anderen aber miisz
ten die Genter Handschriften, wenn sie iiber Paris gelaufen waren, den 
bekannten roten Stempel der Bibliotheque nationale tragen. Dariiber weisz 
Traube nichts, wie er gerne gesteht (seine Anfrage war unbeantwortet ge
blieben), er glaubt jedoch mit Keuffer diesen Weg annehmen zu diirfen, 
zumal es dafiir Analogiefalle gibt. Damit hat Traube zwar recht, doch 
verhalt sich gerade der Fall, den er als Beleg anfiihrt, ganz anders: Er 
beruft sich namlich auf die Weingartner Handschriften, die « nach dem 
Pariser Frieden statt nach Fulda nach Darmstadt gelangt » seien. Nun sind 

(2) Biicherei und Biicherwesen von St. Maximin im Mittelalter. In: Jahresbericht 
der Gesellschaft fiir niitzliche Forschungen, Trier 1899, S. 48 ff., besonders S. 63 . 

(3) II, 1874, S. 407. 
( 4) Neues Archiv der Gesellschaft fiir altere deutsche Geschichtkunde, 27 ( 1902) , 

s. 739. 
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aber gerade die Darmstadter W eingartenses in W ahrheit nie m Paris ge
wesen. 

Die Genter Trevirenses ebensowenig. Immerhin ist der Verdacht, sie 
konnten als IrrHiufer nach Gent gekommen sein, nicht vollig aus der Luft 
gegriffen. Bei der V erschleppung von Handschriftenschatzen durch die 
siegreichen Franzosen war nicht nur das Rheinland, sondern auch Belgien 
schwer geschadigt worden. Als nun im Jahre 1815 Vertreter beider Staaten 
in Paris Riickforderungen erhoben, da war der belgische Vertreter, ein 
Genter Bibliothekar namens Pierre Lammens, viel erfolgreicher als sein 
preuszischer Kollege Jakob Grimm. Er iibertraf ihn bier an Sachkenntnis, 
denn er war in den Jahren 1795-96 der Sekretar jener Commission depar
tementale, die Biicher, Manuskripte und Bilder aus den aufgehobenen 
Klostern zu beschlagnahmen und eine Auswahl des Besten fiir Paris zu 
treffen hatte. Zwar konnte auch er von den angeforderten mehr als andert
halbtausend Handschriften nur einen Teil, namlich 930 zuriickerhalten, 
bekam aber zur Kompensation weitere 621 noch nicht inventarisierte Hand
schriften aus den Speichern der Bibliotheque nationale ausgeliefert. Nur 
bei der Riickforderung der Echternacher Handschriften, mit der er gleich
falls betraut war, blieb er erfolglos. Im iibrigen aber brachte er auf zwei 
vierspannigen Transportwagen eine reiche Beute nach Briissel zuriick. Dar
unter befanden sich Hunderte von Handschriften rheinischer, insbesondere 
kolnischer Herkunft, was natiirlich eine Schadigung der preuszischen An
spriiche bedeutete. So erklart sich etwa der umfangreiche Bestand der 
Koniglichen Bibliothek in Briissel an Kolner Handschriften. Sie besitzt 
zum Beispiel aus der Kolner Kartause St. Barbara mindestens 30 Hand
schriften, wahrscheinlich mehr 5 • 

Diese Verhaltnisse waren Camille Gaspar und Frederic Lyna unklar, als 
sie im Jahre 1937 den ersten · Band des Katalogs der Briisseler illuminier
ten Handschriften veroffentlichten 6 • Sie beschrieben zum Beispiel als Nr. 
128 (Ms 212 et 209) ein zweibandiges Kolner Missale aus der ersten 
Halfte des 14. Jahrhunderts. Zur Provenienz heiszt es da (S. 317 f.): 
« N ous ignorons comment ce manuscrit colonais est entre a la Bibliotheque 
royale. Il appartenait deja a cet etablissement au XVIIIe siecle, puisque 
le timbre rouge de la Bibliotheque nationale de Paris figure au f 365v du 
second volume, ce qui prouve, que les deux codex ont ete enleves du depot 
bruxellois en 1794 pour s'y etre replaces qu'en 1815 ». Diese Beweis
fiihrung ware nur dann richtig, wenn tatsachlich im Jahre 1815 die glei
chen Codices zuriickgegeben worden waren, die 1 794 beschlagnahmt wor-

(5) Notice biographique sur feu Mr. P.P.C. Lammens. In: Catalogue des livres 
rares et precieux de P.P.C. Lammens, vente a Gand le 15 avril 1839 et jours sui
vants ... Gand, D.J. Vanderhaeghen-Hulin. Teil I, (1)-(4). - Benjamin Linnig: 
Bibliotheques et ex-libris d'amateurs belges aux · XVIIe, XVIIIe et XIXe siecles. 
Paris, H. Daragon, 1906-1910. Bd I, S. 139-143. - Biographie nationale ... de 
Belgique. XI. Bruxelles, E. Bruylant, 1890-91, unter : Lammens, von P. Bergmans. 
- Hermann Degering : Geraubte Schii.tze, Kolnische Handschriften in Paris und 
Bri.issel. In: Beitrli.ge zur Kolnischen Geschichte, Sprache, Eigenart, Band· 2 (1915) 
S. 38 ff., besonders S. 54 f. - Hermann Knaus: Die Handschriften des Leander van 
Esz. In: Archiv fiir Geschichte des Buchwesens I, S. 331 ff ., besonders S. 335. 

( 6) Les principaux Manuscrits a peintures de la Bibliotheque Royale de Belgique. 
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den sind. In Wahrheit gehoren die heiden Bande zu jener Kompensations
gabe, die nach Briissel gegeben worden ist, ohne von dort zu stam~en. 
Bei solcher Lage der Dinge ist der Gedanke nicht ganz abwegig, auch die 
Genter Codices, die nachweislich durch die Hlinde eben jenes in Paris so 
erfolgreichen Genter Bibliothekars gegangen sind, mochten auf gleiche 
Weise erworben worden sein. Dasz diese Annahme gleichwohl unmoglich 
ist, hat Ludwig Traube spliter selbst gemerkt. Die Handschriften tragen 
nlimlich nicht den Stempel der Pariser Biblioteque nationale. Jener rote 
Rundstempel, den die Briisseler Bibliothekare in den heiden Kolner Mis
salblinden der 14. Jahrhunderts angetroffen haben, begegnet in keiner 
der Genter Handschriften, woraus klar wird, dasz sie nicht den Weg iiber 
Paris genommen haben. In seiner beriihmten Abhandlung iiber Jean Bap
tiste Maugerard 7 stellt T raube dies richtig, glaubt aber an Maugerard als 
Zwischenhandler festhalten zu sollen und auszert nunmehr die Vermu
tung: « Vielleicht hat sie Maugerard schon 1794-95 unmittelbar nach Gent 
verkauft. Eine Anfrage, die ich wegen der ganzen unaufgekllirten Ange
legenheit schon 1902 an die Genter Bibliothek gerichtet habe, blieb Ieider 
unerledigt. » 

Dasz Maugerard eine Schliisselfigur auf dem Felde der Handschriften
wanderungen war, bleibt sicher richtig. Man hat ihn gerade deshalb zu
weilen auch allzu schnell verantwortlich g~macht. So hat man ihm zum 
Beispiel den Ausflug der Ada-Handschrift nach Paris zur Last gelegt, 
und das kann man immer wieder lesen, auch in der Neuauflage des Hand
buchs der Bibliothekswissenschaften, obwohl es !angst berichtigt ist. In 
einem anderen Faile hat Bodmann in Mainz eine karolingische Handschrift 
unter Vorgabe, Maugerard habe sie entfiihrt, fiir sich behalten, sie fand 
sich in seinem Nachlasz und gehort heute der Hessischen Landes- und 
Hochschulbibliothek Darmstadt 8 • Weiter hat Hermann Degering 9 Mau
gerard als Zwischenbesitzer des aus Echternach stammenden Stuttgarter 
Unzialpsalters Cod. bib!. 12 hingestellt, wogegen ich zu zeigen gedenke, 
dasz dieser Psalter von dem Trierer Buchhlindler Gerhard Graach an den 
Baron Hiipsch verkauft worden ist. Von einer weiteren Echternacher Hand
schrift, einem Evangeliar des friihen 8. Jahrhunderts, heute im Besitz der 
Fiirstlich 6ttingen-Wallerstein'schen Bibliothek in Schlosz Harburg in 
Schwaben, hat Traube in seiner Maugerard-Abhandlung S. 326 Maugerard 
als Zwischenhlindler angenommen. Tatslichlich ist im Hinterdeckel ein Gut
achten von ihm iiber den Wert dieser und einer zweiten Handschrift ein
geklebt, ohne dasz man daraus auf ihn als Besitzer schlieszen darf. Schliesz
lich hat dann auch in unseren Faile Emil Jacobs 10 das, was T raube zuletzt 

(7) Ludwig Traube: PaHiographische Forschungen, 3. Teil: Jean Baptiste Mau
gerard, ein Beitrag zur Bibliotheksgeschichte, von Ludwig Traube und Rudolf Eh
wald. In: Abhandlungen der historischen Klasse der Kgl. bayerischen Akademie 
der Wissenschaften 23 (Miinchen 1906), S. 301 ff., besonders S. 338. 

( 8) V gl. Hermann Knaus : Bodmann und Maugerard. In : Archiv fiir Geschichte 
des Buchwesens, Band 1 ( 1958) S. 175 ff. · 

(9) Handschriften aus Echternach und Orval in Paris. In: Aufsatze Fritz Milkau 
gewidmet 1921, S. 60, Anmerkung 3. 

(10) Die Handschriftensamrnlung Joseph Gorres. In: Zentralblatt fiir Bibliothek
wesen 23 (1906) S. 199. 
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nur als Vermutung aufrechterhalten hat, wieder als Gewiszheit hingestellt: 
« Durch Maugerard sind eine ganze Anzahl von Handschriften aus St. 
Maximin nach Gent verkauft worden. 1794 oder 1795. » Wenn Traube 
und Jacobs sogar ein Datum glaubten nennen zu konnen, so geht das nur 
darauf zuriick, dasz Maugerard moglicherweise - sein Itinerar steht nicht 
ganz fest - im Jahre 1794 in Trier und 1794 oder 1795 in Gent gewesen 
ist. So schon das nun passen wiirde, stimmen kann es schon deshalb nicht, 
weil Maugerards amtliche Tatigkeit erst im Jahre 1802 beginnt. Es ist 
aber haufig wiederholt worden, einmal auch massiv vergrobert von Willi 
Grober, der im Lexikon des gesamten Buchwesens I (1937) S. 430 im 
Artikel «Trier» schlicht festgestellt hat: « Maugerard verkaufte die von 
ihm in Trier gestohlenen Bande nach Gent.» 

Dasz Maugerards N arne in diesem Zusammenhang zu streichen sei, schien 
klar zu sein, als Schiel die Trierer Quittungen Maugerards gefunden hatte, 
die die Beschlagnahmungen namhaft machen, ohne die Genter Stiicke zu er
wahnen; Schiel hat sie in «Armaria Trevirensia » 11 publiziert. Ihm war 
auch eine Auszerung Albert Bocklers bekannt geworden, wonach die Uni
versitatsbibliothek in Gent die Maximiner Handschriften aus dem Besitz 
von Pierre Lammens gekauft habe, wobei allerdings nicht feststehe, woher 
dieser sie erworben habe. Eine Bestatigung dafiir, dasz Lammens der Lie
ferant der Genter Handschriften war, sieht Schiel darin, dasz Lammens 
auch an Sir Thomas Phillipps eine Handschrift aus St. Maximin-Trier 
verkauft hat: Sie ist bei Auflosung der Collection Phillipps im Jahre 1900 
an die Konigliche Bibliothek Briissel gekommen und wird dort unter der 
Signatur Ms II, 2611 verwahrt, eine Handschrift des 11. Jahrhunderts mit 
Vita et Miracula Sancti Remacli, die uns noch beschaftigen wird. Wie man 
aus A.N.L, Munbys Phillipps-Studies .III (1954) S. 33 weisz, hat Lam
mens im Jahre 1825 dem englischen Sammler 75 Handschriften angeboten, 
wovon dieser acht gekauft und mit den Nummern 1277 bis 1284 seiner 
Sammlung einverleibt hat. Nach den brieflichen Mitteilungen des Kolle
gen Munby halte ich es fiir sicher, dasz auszer der Vita Remacli, die bei 
Phillipps die Nr. 1282 getragen hat, keine weitere Handsschrift aus St. 
Maximin auf gleichem W ege an Sir Thomas gelangt ist. Was dieser sonst 
noch aus St. Maximin besessen _hat, zum Beispiel Phillipps 1840, ist mit 
den Meerman-Handschriften an ihn und schlieszlich mit diesen an die 
Berliner Staatsbibliothek gelangt, urn sich bier mit den vielen Maximiner 
Handschriften der Sammlung Gorres wieder zu treffen. 

Bocklers Angabe, Lammens sei Vorbesitzer gewesen, kann sich iibrigens 
nach einer freundlichen Auskunft von Bibliotheks-Direktor Van Acker dar
auf stiitzen, dasz der Minerva-Stempel, der die Handschriften als Eigen
tum der Universitat Gent kennzeichnet, mit roter Tinte ausgefiihrt ist, wie 
sie nur fiir Biicher der Sammlung Lammens verwendet wurde. Dies wird 
im Jahre 1817 gewesen sein, als Lammens fiir 32.000 Florins einen Teil 
seiner Bibliothek an die Universitat Gent verkaufte, der er bis kurz vor 
seinem Tod (1836) als Bibliothekar und Professor angehort hat. 1839, 
1840 und 1841 wurde in vier Versteigerungen seine immer noch riesen-

(11) Armaria Trevirensia, Beitrage ·zur Trierer Bibliotheksgeschichte, Trier 1960, 
S. 70 ff., besonders S. 87. 
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hafte Bibliothek verkauft, darunter auch eine groszere Menge Handschrif
ten, bei der zweiten Versteigerung z.B. 152 Manuskripte, bei der dritten 
146, bei der vierten 20 12• 

Stand es fiir Hubert Schiel fest, dasz der Genter Bestand an Trierer 
Handschriften weder auf eine versehentliche Riickerstattung zuriickzufiihren 
war, noch auf eine Transaktion Maugerards, . so muszte er sich nach einem 
Handler . der Trierer Raumes umsehen, der ~en Lieferanten fiir Lammens 
gemacht hatte. Der Trierer Sammler Peter Job Hermes 13, der Gonner der 
Trierer Stadtbibliothek, der ihr mehr als 22.000 Bande gestiftet hat, kam 
fiir · diese Rolle nicht in Frage, obwohl wertvolle Handschriften, so das 
beriihmte Einzelblatt des Registrum Gregorii, durch seine Hande gegangen 
sind. Bei Hermes waren gerade aile Instinkte auf das Sammeln und Be
wahren, nicht aufs Verkaufen und Entfremden gerichtet. Doch hat er 
manche Handschrift, und gerade solche aus St. ·Maximin, St. Martin und 
St. Matthias, von einem Manne namens Johann Michael Klotten 14 (1758-
1829) erworben, und so schlieszt denn Schiel seine Ausfiihrungen mit der 
Vermutung: « Moglicherweise hat auch der Echternacher Antiquar Johann 
Michael Klotten die Hande im Spiel. » 

Auf diesen dunklen Ehrenmann, einen aus Trier gebiirtigen Juristen, der 
in Wadern bei Trier Graflich Ottingenscher Sekretar, dann Friedensrichter, 
spater Antiquar in Echternach gewesen ist, hatte neuerdings Guido Gross u 

nachdriicklich hingewiesen. Vorher war er eigentlich nur den Epigraphi
kern bekannt geworden, und auch bei ihnen ist er nur in Anbetracht seiner 
vielen Falsifikate, nicht etwa wegen der wenigen echten, von ihm iiber
lieferten Inschriften in einem fragwiirdigen Andenken geblieben: Im Cor
pus inscriptionum latinarum 16 wird er als « Falsarius ineptissimus » gekenn
zeichnet. Dort kann man unter den Nummern 422 bis 486 seine vielen 
Falschungen studieren. Einige echte Stucke, anscheinend sieben an der Zahl, 
sind untergemischt. Echtes und Falsches hat er teilweise selbst im Trierer 
Wochenblattchen veroffentlicht, teils dem Trierer Stadtbibliothekar Johann 
Hugo Wyttenbach (1766-1848) mitgeteilt, der es gutglaubig seiner Ge
schichte von Trier einverleibt hat. Vieles hat er dem Kolner Sammler 
Baron Hiipsch mitgeteilt, der es ebenso naiv in seine Epigrammatographia 
(Koln 1801) aufgenommen hat. Die Falschungen, die c;las Corpus inscrip
tionum latinarum unter den Nummern 427*, 429* 431 *, 437*, 438*, 

(12) · Benjamin Linnig: Bibliotheques et ex-libris d'amateurs belges aux XVIIe, 
XVIIIe et XIXe siecles, Band [1], Paris 1906, S. 139 ff. Lammens musz i.ibrigens 
eines der Trierer Manuskripte schon vor 1816 an die Universitat Gent abgetreten 
haben, denn es ist bereits beschrieben im .Katalog von I. Walweirt (Catalogue des 
manuscrits de la bibliotheque publique de Gand, 1816), St. Genois 551 (Ms. No 
506), bei Walwein Nr · 83. (Halitgarii episcopi libri septem, aus St. Maximin). 

( 13) Gottfried Kentenich : · Zur Geschichte der Stadtbibliothek, Einleitung zu 
Ernst Voullieme : Die Inkunabeln der offentlichen Bibliothek und der kleineren 
Bi.ichersammlungen der Stadt Trier ( 38. Beiheft zurri Zentralblatt fi.ir Bibliotheks· 
wesen), Leipzig 1910, S. XXVIII ff. 

(14) Die Schreibungen Klotten und Clotten wechseln anscheinend regellos. 
( 15) Trierer Geistesleben unter dem Einflusz von Aufklarung und Romantik 

<1750-1850>, Trier 1956 (Veroffentlichungen der Gesellschaft fi.ir ni.itzliche For· 
schungen zu Trier), S. 77 f. 

(16) Bd. 13, Teil 1, 2, S. 589. 
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469*, 471 *-483* 485* verzeichnet, sind Iauter solche, die Klotten an 
Hupsch geliefert hat. In manchen Fallen hat er nicht nur Abschriften 
von angeblichen Originalen erfunden, sondern auch regelrechte Falsifikate 
verfertigt,so eine steinerne Urne, die er gleich als Dublette hergestellt und 
mit falscher Inschrift versehen hat. Das eine Exemplar bezitzt das Trierer 
Landesmuseum, das andere kam mit der Sammlung Hupsch an das Darm
stadter Landesmuseum 17 • Einmal hat Klotten eine antike Platte mit schonem 
Weinranken- und Vogelornament fur seine Zwecke benutzt und urn eine 
Inschrift bereichert. Sie befindet sich in einem Briisseler Museum und 
wurde von Franz Xaver Kraus zusammen mit anderen Klottenschen Fal
schungen im Anhang des eben genannten Werkes uber die christlichen 
Inschriften des Rheinlandes18 unter den Spuria veroffentlicht. 

Klottens Tatigkeit als Antiquitatenhandler, insbesondere sein Handel mit 
Handschriften, Inkunabeln und Pergamenturkunden, wurde von Gross ins 
rechte Licht gesetzt teils auf Grund des Briefwechsels, den Klotten mit 
Hermes gefiihrt hat, teils auf Grund der Anzeigen, die er im Trierer Wo
chenblatt veroffentlicht hat, wobei er einmal im Jahre 1819 nicht weniger 
als 70 alte Codices auf Pergament vom 13. his 16. Jahrhundert zum Kauf 
anbietet. Gross 19 bemerkt dazu: « Man mag daraus ermessen, welch an
sehnliche und kostbare Bibliothek es war, die im Laufe der Jahre durch 
Klottens Hande ging. Vieles, war Trier direkt betraf, kauften Wyttenbach, 
Hermes und Muller von ibm, einiges schenkte er sogar der Bibliothek. 
So loben Wyttenbach und Muller oft seinen Eifer im Aufsammeln Trierischer 
Altertiimer, und Sanderad Muller betont, dasz man «den wissenschaftli
chen und lobenswurdigen Mausereien unseres Hern Landsmanns Clotten 
recht viel Dank schuldig » sei. Leider aber ging durch ihn auch sehr viel 
in die verschiedensten Teile Deutschlands und des Auslandes. So erfahren 
wir z.B. zufallig von einer Pergamenthandschrift mit iiber 300 auf Gold
grund gemalten Bildern, die er Hermes anbot und, als dieser sie nicht 
nahm, mit anderen ahnlichen Raritaten weggab. Klotten nennt in diesem 
Zusammenhang die Sammlung Flussen in Aachen (gemeint ist die Samm
lung von Aussem), die Stadte Frankfurt, Wurzburg, Mainz und Koln. 
Auch mit Berliner und Brusseler Liebhabern und Handlerer stand er in 
Geschaftsbeziehungen. Seltsamerweise ist Klotten in den bisherigen biblio
theksgeschichtlichen Untersuchungen gar nicht berucksichtigt, wo doch aller 
Wahrscheinlichkeit nach eine betrachtliche Anzahl der wahrend der Saku
larisation verstreuten und jetzt in vielen deutschen und auslandischen Bi
bliotheken aufbewahrten Bucher und Handschriften aus dem Trierer und 
Luxemburger Raum durch seine Hande gegangen ist. Er stand nachweis
bar mit dem Baron von Hupsch in Verbindung, und so mogen eher durch 
Klotten als durch Maugerard viele Echternacher Handschriften in Hupschs 
Besitz gekommen sein. » 

( 17) CIL XIII, 479. Es ist auch heute noch im Glockenbau des Darmstadter 
Schlosses vorhanden. V gl. R. Adamy : Groszherzogl. Hessisches Museum, Die archao
logischen Sammlungen (Darmstadt 1897), S. 12 unter Nr II B 2. 

(18) Band 1, S. 168, Nr 11 ff. 
(19) s. 78. 
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Was nun die « vielen Echternacher Handschriften » angeht, die Hiipsch 
besessen haben soli, so ist allerdings Ludwig Traube, auf den sich Gross 
mit dieser Vermutung stiitzt, durchaus im Unrecht. In seiner schon genann
ten Abhandlung iiber Maugerard wirft Traube folgende Frage auf: « Der 
Kolner Sammler Baron Hiipsch besasz zahlreiche Echternacher Handschrif
ten, die nach seinen Tod im Jahre 1805 mit anderen sehr wertvollen Codi
ces (z.B. aus St. Jakob-Liittich) dem Landgrafen Ludwig X. von Hessen 
zufielen und jetzt in Darmstadt liegen. Waren diese kostbaren Stiicke, 
wenigstens zum Teil, von Maugerard verkauft worden?» Traubes Ver
mutung trifft nun allerdings fiir einen einzigen Echternacher Codex zu, 
der aus Hiipschs N achlasz zusammen mit anaherend tausend Handschriften 
nach Darmstadt gelangt und heute im Besitz der Hessischen Landes- und 
Hochschulbibliothek ist, fiir die Sakramentarhandschrift 1946, die urn 1030 
in Echternach entstanden ist. Dieser Codex wird allerdings von Maugerard 
an Hiipsch geliefert worden sein, wahrend jener zweite, der Stuttgarter 
Unzialpsalter, von dem wir gehort haben, nicht durch Maugerards Hande 
gegangen ist. So kann also von « vielen Echternacher Handschriften », die 
Hiipsch besessen hatte, nicht die Rede sein. Dagegen konnte er sehr wohl 
Handschriften von Klotten gekauft haben, angeboten wurden sie ihm, wie 
wir sogleich sehen werden. Auch enthalt die Sammlung Hiipsch einige 
Handschriften Trierer Provenienz 20 • Es handelt sich weder urn viele noch 
urn besonders wertvolle Stucke. Immerhin muszte aber die Beziehung zwi
schen Hiipsch und Klotten, die j a schon a us dem epigraphischen Austausch 
der beiden deutlich wird, eine N achsuche unter der Korrespondenz des 
Baron Hiipsch veranlassen, die in mehreren Kasten des N achlasses in der 
Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt erhalten ist. So 
kamen denn in dieser Briefsammlung 21 fiinf Briefe zutage, die in unserem 
Zusammenhang erwahnenswert sind. Der erste ist datiert: Trier, den 20. 
August [17)86. Aile andern sind aus Wadern datiert und zwar der zweite 
vom !.germinal 8 republikanischen Stiles, das ist vom 22. Marz 1800, der 
dritte vom 4. April 1800, der vierte vom 8. April 1800, der fiinfte vom 
18. April 1800. Damit ist offenbar nur ein Bruchteil einer umfangreichen 
Korrespondenz erhalten, schon der erste Brief setzt andere voraus, ohne 
deren Kenntnis er fast unverstandlich ist, die weiteren schlieszen sich zwar 
aneinander an, lassen aber gleichfalls vorangegangene Geschafte erkennen. 
Die Briefe 2 bis 4 lagen in einem Bogen, auf den Hiipsch den Namen 
« Clotten » geschrieben hatte. Der erste Brief dagegen lag bei der Korres
pondenz des Trierer Buchhandlers G. Graach, der auch im Inhalt dieses 
Briefes eine Rolle spielt. Er ist kurz und Iassig stilisiert, wofiir sich Klot
ten damit entschuldigt, dasz er in der Brennesselkur sei und das Fieber zu 
erwarten habe. Er bedankt sich fiir das Dberschickte, berichtet, dasz er 
heute mit Herrn Hessenhoven gesprochen habe. Dieser habe Hiipsch bisher 

( 20) Hermann Knaus : Darmstadter Handschriften mittelrheinischer Herkunft 
<Blankenheim, Koblenz, Steinfeld Trier>. In : Archiv fiir hessische Geschichte 
und Altertumskunde 26 (1958) .S. 43-70. Einige weitere Stucke aus Trier und Um
gebung wird der Liturgica-Band. der Darmstadter Handschriftenkatalogs nennen, der 
in Bearbeitung ist. 

(21) Nachlasz 124, Kasten 10, unter Clotten. 
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noch nicht geantwortet, weil er Herrn Aldringen erwarte, der die Bucher 
schatzen soiL Auch mag der Buchhandler Graach sein Wort dazu geben, 
doch glaubt dieser, Canonicus H. sei ein schlechter Zahler. « Befehlen 
sie nur, wasz ich zu ihrer samlung beitragen kann, ich bin jederzeit ver
pflichtet, ihnen meine diensten zu widmen. ich harre ihr freund und diener 
Cloten ». Der Schluszatz Hiszt Klotten als Lieferant fiir Hiipschs Kabinett 
erkennen, und so ist wohl « das Oberschickte », wofiir sich Klotten ein
gangs bedankt, eine Zahlung, die Hiipsch geleistet hat. In den vorher
gehenden Satzen aber erscheint Hiipsch als Verkaufer von Biichern, die 
erst noch taxiert und dann von Canonicus Hessenhoven bezahlt werden 
soli en. 

Wahrend dieser erste Brief mit « Monsieur » anhebt, tragt der zweite 
und der letzte die Anrede « Liebster Herr B. v. Hiipsch », oder « Lieoster 
Herr von Hiipsch », wogegen die heiden dazwischen mit « p :p: » iiber
schrieben sind. Der zweite Brief hat drei Beilagen, zwei gedruckte und 
eine handschriftliche. Die handschriftliche ist ein zweiseitig beschriebenes 
Folioblatt mit dem Entwurf einer Einleitung fiir ein von Klotten geplantes 
Werkchen « Sammlung der Denkmahler und Steinschriften aus den Romi
schen Zeiten, welche meistenteils urn und in Trier auch an den Trierischen 
Grentzen seit ohngefahr vierzig Jahren entdeckt worden». Ferner liegt 
ein Handzettel bei, den Hiipsch offenbar weiterschicken soli: « Noch 
musz ich Euch die Arbeit eines meiner Freunde des graflich Oettingischen 
Soterisch-Dagstuhlischen Sekretar J.M. Klotten, des beriihmten Alterthums
forschers, anzeigen. Er wird in zween Theilen die Geschichte des trieri
schen Landes mit Charten und Kupfern vollstandig herausgeben. Sein 
Werk befindet sich unter des Presse zu Neuwied ». Diese Ankiindigung 
hat Klotten zwar selber verfaszt, das versprochene Werk aber nie erschei
nen lassen, was die Selbstgefalligkeit des « beriihmten Altertumsforschers » 
in recht peinlicher Weise beleuchtet. Schlieszlich liegt eine Nummer des 
Trierischen Wochenblatts von 13. Dezember 1795 bei. Darin zeigt « Klotten 
Dagstuhlts. Sekr. in Waderen » an, dasz er « als Naturseltenheit ein Mut
terkalb mit zween Kopfen », das im Jahre 1795 in Wadern geboren wor
den, verwahre « fiir in eine Naturalien-Sammlung ». Von diesem « mon
strosen zwey kopfigten Kalb » ist denn auch am Eingang des Briefes vom 
22. Marz 1800 die Rede: Klotten hat das Skelett an Hiipsch verkauft, 
sendet es ihm durch Kaufmann Johannes Zimmermann zu und erbittet 
den dagegen versprochenen brillantenen Ring. Ebenso erbittet er Kopien 
von den romischen Inschriften, die Hiipsch von ihm und anderen erhalten 
habe. Klotten mochte diese Texte in seiner geplanten Inschriftenpublika
tion veroffentlichen mit dem Bemerken, die Originale befanden sich « in 
dem Weldtberiihmten Antiquarischen Cabinette des H. B. v. Hiipsch zu 
KoHen». Klotten bittet urn Griisze an den Weihbischof von Merle, ihn 
wiirde er ebenso wie Herrn von Hiipsch gerne besuchen, kame doch nur 
bald der Iiebe Friede und besseres Einkommen. Sodann bietet er neu ge
fundene kolnische Bischofsmiinzen und gedruckte Bucher zum Kauf an, 
eine Inkunabel und mehrere W erke zur rheinischen Geschichte, schliesz
lich aber auch Handschriften und zwar im einzelnen : « Liber venerabilis 
Domini Alberti Magni ordinis praedicatorum, 8° ; Liber illustrissimi poetae 
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francisci petrarcha de secreta, Manuskript in 8vo Vom 15. Jahrhundert; 
beati pauli E pistolae, Vom 12. J ahrhundert, pergament, 8vo ; S. johannes 
chrisostumus Vom llten Jahrhundert, pergament, Manuskript; Evangelium 
supra Matheum, 930 Jhr alt; Ein bethbuch auf pergament mit 22 auf gold 
gemalten bildren und Viellem Blumen Werk Vom 15. Jahrhundert; homi
liae St. gregorii papae, Manuskript, pergament: per antiquum in folio; 
Dialogus Sti gregorii, Manuskript, pergament: per antiquum in folio; 
Summa Sti Reumundi ordinis praedicatorum: per antiquum, Manuskript, 
pergament: Sehr dick, und noch Viele andere. Clotten. » 

Im dritten Brief vom 4. April 1800 bedankt sich Klotten fiir Hiipschs 
Schreiben vom 29. Marz, das er am 3. April abends erhalten habe, beson
ders fiir die Beilagen, einen Ring aus Granaten und einen Abdruck von 
Hiipschs Werk iiber Inskriptionen der Romer. Letzteres gefallt ihm sehr 
gut, nur hatte er sich noch Dbersetzungen der lateinischen Inschriften dazu 
gewiinscht, so wie dies P. Joseph Fuchs in seiner Miinzgeschichte, Mainz 
1772, getan habe und wie er, Klotten, es in den geplanten Collectanea An
tiquitatum in urbe et agro Trevirensi repertarum nachahmen werde. Urn 
die Fiille der Trierer Bodenaltertiimer zu demonstrieren, wiinsche sich Klot
ten den Besuch eines wahren Kenners, den er binnen weniger Tage durch 
Grabungen und Funde iiberzeugen wolle, so wie er vor 16 Jahren den 
Geheimrat von Marchal, ehemaligen kurpfalzischen Residenten in Koblenz, 
i.iberzeugt habe, wobei dieser binnen vier Tagen 88 Fundsti.icke, Aschen
urnen und dergleichen, auf einem von Klotten bezeichneten Platz hatte 
erheben konnen. Solche Platze wisse er noch zwei, auf einem seien jetzt 
wieder Miinzen und Inschriften gefunden worden, er lege Kopien davon 
bei, die er mit Hiipschs Urteil zuriickerbitte. Tatsachlich hatte Klotten den 
Herrn G. Mareschall in Trier falsche Inschriften finden lassen, Mare
schall berichtet hocherf reut dari.iber an Baron von Hiipsch (Darmstadter 
Handschrift 3287, fol. 56 ff.), Hiipsch nimmt die Texte in seine Epigra
phie auf, im C.I.L. 13, 471 * werden sie aber als falsch bezeichnet. Weitere 
Miinzen, Grablampen und andere Altertiimer bietet nun der weitere Text 
seines Briefs zum Kauf an. Schlieszlich kommt er auf das sogenannte 
« Evangelium super Matthaeum » zuriick, das er im letzten Brief schon 
angeboten hatte. « Der Wert ist seines alters halber fiir ein Liebhaber 25 
Louisdor, ich lasse es ihnen aber urn fiinf Carollinen oder 55 Gulden, es 
wird wieder heiszen, es sei zu theuer, fiir ein Kenner aber ist es sehr 
wohlfeil und ist ein grosz 4to hat 90 blat. alle Linien zu erst mit einer 
Nadel spitz durchstochen, und zu Ende findet sich D CCCC LXI/961. hi 
sunt scriptores » und dan folgen gekritzelte Namen, die man nur entzif
fern kann, wenn man weisz, dasz im Original ( es ist erhalten und wir 
werden es noch besprechen) Hengelboldus, Hermenardus, Lumbertus steht. 
In seiner Nachschrift erbittet sich Klotten umgehende Antwort. 

Schon drei Tage spater richtet Klotten einen weiteren Brief an Hiipsch: 
« Euer Wohlgeboren werden doch mein schreiben vom 5ten april richtig 
erhalten haben, sie werden wieder Krill en mach en, dasz ich [ fiir] das 
Evangelium super Matheum den auszersten preisz (wenn ich selbes facte 
verabfolgen lassen) zu fiinf carollinen angegeben habe. ich bestehe auch 
ihmer darauf, denn dessen groszes alter verdient an achte Kenner und 
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Liebhaber iibergeben zu werden und als antiquarius, dafiir sie mich zu 
miszkennen scheinen, will ich Euer Wohlgeboren das alter aus seiner 
Literatur [gemeint ist: PaHiographie J aliqualiter beweiszen ». Es folgt nun 
eine nicht uninteressante paHiographische Abhandlung, die sich darauf 
stiitzt, dasz Klotten bei dem beriihmten Trierer Professor Neller 22 eine 
kleine Defension von Verschiedenheit alterer Manuskripte gehalten habe, 
so dasz er sich hierin mit anderen Antiquariis messen konne, « doch mit 
ihnen nicht ». Als Kriterien hohen Alters fiihrt Klotten an, dasz die Diph
tonge ae und oe nicht ineinandergezogen (also wohl noch nicht zu e ge
worden) sind, dasz das i noch keinen Punkt hat, wohl aber i j einen dop
pelten, dasz das Wort AMEN am Schlusz barbarischer Charaktere zeige, 
wir wiirden sagen: unziale Formen, die aber Klotten als « Gotische oder 
Toletanische Buchstaben » bezeichnet. Auch von « Langobardischen Carak
teren » ist die Rede, deren Formen I<lotten nachzuzeichnen sucht, dann 
von der Tier- und Vogelornamentik, von der Klotten angibt, sie gehore 
dem sechsten, siebten und achten Saeculum an, schlieszlich werde langes s 
fiir s-finale zu diesen Zeiten gesetzt, was er aus dem Matthaus-Manuskript 
an den W orten Lucas und die ens belegt. 

Und da er nun in diesem Schreiben literarisch werde, wolle er verschie
dene uralte pergamenene Manuskripte, die er in seiner Bibliothek besitze, 
besprechen. Und nun gibt er eine grosze Anzahl von Initien und Kolo
phonen wieder, deren Duktus er nachzuahmen sucht, was teilweise zu 
Unleserlichkeit fiihrt: Incipit omeliae beati Johanis oris aurei - omelia
rum iohannis crisostomi. Dominus generis nostri qui non despexit, am 
Ende findet sich AMEN. Item eivsdem carmen allegoricvm. omnes epis
tolae sti pauli apostoli - et Liber sti Augustini De alternativa Ecclesiae 
et sinagogae. Incipit Epistola ad Romanos. Paulus servvs xpi illvm[ ?) 
uocatus apostolus. Expositio in prophetae minores. ur alt - Grosz 4to 
sehr dick, fangt an: Verbum domini quod factum est, am En de AEN. Expo
sitio super genesim. Incipit praefatio in libellum qui intitulatur Gemma 
animi. . . in fine legitur [ es folgen unleserliche Worte]. Sti gregorii Liber 
dialogorum in folio. Incipit liber primus. Quidam die nimis quorundam, 
in fine: fuerimus, dick. Sti gregorii XL homiliae in folio dick. Prologus 
sci Gregorii pape in librum XL omeliarum eius reverendissimo et sanc
tissimo fratri secundo coepiscopo gregorius. Expositio super cantica canti
corum, incipit: Oscvletur me osculo oris sui os sponsi... amen. Diversi 
sermones de celesti pane ferner diversi sermones de beata virgine - Vielle 
Leben der Heiligen. E.G.: Passio sti Andreae apostoli, Stae Martae hospitae 
Domini Nostri Jesu christi, passio Sti Erasmi, Vita Sti Blasii episcopi et 
Martyris, Vita Sti Basilii, Revelatio de Miraculis Sti andreae apostoli, Vita 
Sti Remacli episcopi et Confessoris nee non Miracula ipsius, nebst Viellen 
anderen Leben der Heiligen, ur alt beschrieben aile auf pergament, einige 
predigt biicher, sermones tam de tempore quam de sanctis per totum 
annum - de Evangelistis. bellum Labicani-cingetorix et principum Treue
rorum Tempore j. caesaris peractum. passio Martyrum Treuirorum sub 

(22) Georg Christoph Neller (1709-1'783). Allgemeine Deutsche Biographie, 
Band 23, S. 421 ff. 
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Rictio Varro et Militurn Thebaeorurn. Thomas de Kempis Manuscript. 
Vielle Monchsbi.icher, alte breviaria, diurnalia, psalteria, theils mit gemael
den und gi.ildenen buchstaben, theils so schon und klein geschrieben, dasz 
die schonen uralten schriften durch vergroszerungsgHiser mi.issen gelesen 
werden. 

Nachdem Klotten von Terrasigillaten und Mi.inzen gesprochen hat, die 
er verkaufen mochte, kommt er wieder auf das « Evangelium super Mat
thaeurn » zuri.ick, dessen Incipit und Explicit er nachahmt: In nomine Do
mini Ihu Xpi incipit prologus Sci Hieronimi presbiteri super Matheurn. 
Plures fuisse qui euangelia scripserunt et Lucas euangelista testatur dicens ... 
Explicit liber primus Deo gratias amen. Wieder folgen unleserliche Kritze
leien, dann: explicit commentariurn in Matthei Librum. P.S. ich habe 
noch ein in Roten Samet schon eingebundenes altes pergamenenes betbuch 
mit 22 auf gold gemalten bildern urn drey Carollinen zu verkaufen. 

Bevor wir Klottens fi.inften und letzten Brief vornehmen, halten wir ein, 
urn sein Angebot naher zu untersuchen. Da er auf die einzelnen Codices 
mehrfach zu sprechen kam, haben wir den Versuch einer Identifizierung 
nicht sogleich bei der ersten Erwahnung unternommen. Auch jetzt wollen wir 
nicht mit dem ersten Titel beginnen, also nicht mit jenem « Liber venera
bilis Domini Alberti Magni ordinis praedicatorum in 8vo ». Da Klotten 
nicht einmal den Titel des Werks von Albert dem Groszen nennt, sind 
seine Angaben fi.ir eine Identifizierung wenig geeignet. Beginnen wir viel
mehr mit jener «Vita Remacli episcopi et confessoris necnon miracula ip
sius », die Klotten in seinem vierten Brief anbietet. Der Text ist nicht allzu 
haufig. Die Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt, die die · 
Sammlung Hi.ipsch verwahrt, besitzt ihn nicht; sie besitzt keine der in 
Klottens Brief angebotenen Handschriften, woraus der Schlusz gezogen 
werden kann, dasz Hi.ipsch von Klottens Angebot keinen Gebrauch gemacht 
hat. Dagegen ist eine Handschrift mit Vita et miracula Sti Remacli, wie 
wir bereits wissen, in der Koniglichen Bibliothek in Bri.issel unter der 
Signatur MS II, 2611 vorhanden, sie stammt aus St. Maximin-Trier und 
wurde bei der V ersteigerung der Sammlung Phillipps erworben, in die sie 
als Lieferung des Genter Bibliothekars Lammens gelangt ist. 

Leicht zu identifizieren ist auch das von Klotten mehrfach genannte 
« Evangelium super Matthaeum », obwohl dieser Titel, wie sich zeigen 
wird, falsch gewahlt ist. Da Klotten aber angibt, am Ende finde sich die 
Datierung 961, da er ferner daraus die Worte zitiert: hi sunt scriptores, 
urn danch einige offenbar nicht recht entzifferte Namensformen anzu
fi.ihren, ist eine Gleichsetzung mit dem von Franz Xaver Kraus an erster 
Stelle genannten Codex 435 der Genter Universitatsbibliothek moglich, der 
am Ende tatsachlich die Datierung 961 enthalt nebst den Worten: hi 
sunt scriptores: Hengelboldus, Hermenardus, Lumbertus. Es handelt sich 
zwar nicht urn das Evangelium des Matthaus, sondern urn den Kommentar, 
den der hl. Hieronymus dazu geschrieben hat (Migne 26, 15 ), doch war 
das schon nach Klottens Angaben zu vermuten, wonach der Text anheben 
solle: Plures fuisse qui evangelia scripserunt. 

Nachdem wir somit von zwei Handsc~riften aus Klottens Angebot ihren 
'Obergang an Lammens festgestellt haben, fallt es nicht mehr schwer, nun-
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mehr weitere Stucke aus Klottens Offerte, auch wenn sie nicht sehr exakt 
betitelt sind, unter den heutigen Gandavenses wiederzuerkennen. So sind 
denn die « beati Pauli epistolae von 11. Jahrhundert » identisch mit des 
hl. Ambrosius Tractatus super epistolas beati Pauli (St. Genois, 455, Schiel 
Nr. 12), der aus St. Maximin stammt, freilich ins 10., nicht ins 11. Jahr
hundert zu datieren ist; der « S. Johannes chrisostomus vom 11. Jahrhun
dert pergament Manuskript » ist identisch mit des Johannes Chrysostomus 
Capitula Omeliarum (St. Genois 537, Schiel Nr. 29) aus Maximin, 11. 
Jahrhundert; die « Homiliae St. Gregorii papae Manuskript Pergament 
per antiquum in folio » tauchen wieder auf in den 40 Omeliae S. Gregorii 
(St. Genois 536, Schiel Nr. 7); der « Dialogus S. Gregorii Manuskript 
Pergament perantiquum in folio » tragt in Gent die Signatur 251 (St. 
Genois 534, Schiel Nr. 6); die « Expositiones in prophetas minores » 
finden sich wieder in Gandavensis 254 (St. Genois 445, Schiel Nr. 5). 
Zwei weitere Titel, die von Klotten genannt werden, sucht man zwar in 
der bisherigen Literatur vergebens, sind aber gleichfalls in Gent vorhan
den und konnten nunmehr dank der giitigen Mitteilung von Hern Biblio
theksdirektor Van Acker neuerdings in ihrer Herkunft erkannt werden, 
es sind dies Klottens « Expositio super cantica canticorum, incipit: Oscu
letur me oscula oris sui, Os sponsi », identisch mit des hl. Gregor ErkHi
rung des Hohen Liedes, Gent 242 (worin ein alter Besitzeintrag von Eu
charius-Matthias unter ultraviolettem Licht wieder lesbar wurde) 23, und 
Klottens « Expositio super genesin [nebst] Gemma animi», die als Gen
ter Handschrift 232/232a wiedergefunden werden konnte. Schlieszlich bietet 
Klotten folgende Titel an: Diversi sermones de· celesti pane, diversi ser
mones de beata virgine, viele Leben der Heiligen, z.B. : Passio S. Andreae 
apostoli, S. Martae hospitae Domini nostri Jesu Christi, passio S. Erasmi, 
Vita S. Blasii episcopi et martiris; aile diese Texte sind in den Genter 
Handschriften 305a und b (beschrieben von St. Genois unter Nr. 442) vor
handen, so dasz also auch diese Handschrift zum Trierer Bestand gehort. 
Somit halte ich den Beweis fiir erbracht, dasz die Trierer Handschriften 
der Genter Universitatsbibliothek im Jahre 1800 im Besitze von Johann 
Michael Klotten waren, der sie dem Baron Hiipsch vergeblich zum Kauf 
angeboten hatte. Dasz wir nicht aile Genter Codices in den Briefen Klot
tens aufgezahlt finden, falt nicht ins Gewicht. Was Klotten hier fliichtig 
und unsystematisch zusammensteilt, macht durchaus nicht den Eindruck 
eines iiberlegten Katalogs und ist sicherlich nur ein Bruchteil dessen, was 
er wirklich besessen hat. Lassen sich zehn Codices aus dem Genter Bestand 
in ihrer Herkunft von Klotten nachweisen, so wird man fiir die iibrigen 
Genter Trevirenses kaum Herkunft aus einem anderen Fond annehmen 
diirfen. Schlieszlich hat Lammens kein spezieiles Sammelinteresse an Trie
rer Stiicken gehabt ; auch dasz ihm etwa zufallg aus anderen Quellen wie
derum Codices aus den gleichen T rierer Klostern zugeflossen waren, ist 
nicht denkbar. 

(23) Ein Kodex, der im alten Mattheiser Bibliothekskatalog die Signatur A 26 
getragen hat und mit Montebaur Nr 22 gleichzusetzen ist, so nach freundlicher Mit
teilung von Hochw. Dr. P. Petrus Becker O.S.B., Trier. 
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Dagegen musz es auffallen, dasz offenbar nicht alles, was Klotten im 
April 1800 besitzt und verkaufen mochte, an Lammens gelangt ist. Die 
beiden an erster Stelle genannten Handschriften, der Liber venerabilis 
Domini Alberti Magni und der Liber illustrissimi poetae Francisci Pe
trarcae scheinen nicht nach Gent gelangt zu sein. Entweder hat Klotten 
sie nicht mitverkauft, oder sie sind bei einem Zwischenbesitzer hangen 
geblieben. Wir wissen ja !eider nicht, ob Lammens direkt von Klotten 
gekauft hat, ob er sich eines Vermittlers bedient oder ob sich ein Zwischen
handler aus freien Stiicken eingeschaltet hat. Den Gedanken an einen Zwi
schenhandler legt der fiinfte und letzte Brief nahe, dem wir uns jetzt 
zuwenden. 

Diesen Brief vom 18. April schreibt Klotten, ohne auf die heiden vor
hergehenden Antwort bekommen zu haben. Er bietet neue Handschriften 
an, darunter ein Psalterium in folio mit Iauter groszen goldenen Anfangs
buchstaben und sehr seltenen Randverzierungen urn die Blatter und ein 
Evangelium vom 12. Jahrhundert mit iiber hundert schon gemalten Bil
dern, beide im Besitz des geistlichen Herren Lawen, wohnhaft in der 
Briidergasz neben dem Kaufmann Schneider in Trier, ferner aus eigenem 
Besitz eine angeblich gestern gekaufte alte Kirchenagend auf Pergament 
in grosz 4to in sehr dicken alten holzernen Deckeln, schlieszlich wieder aus 
fremden Besitz eine fragmentarische Handschrift, woraus Klotten ein Pro
beblatt beilegt, das ein Initial mit Christusfigur tragt. Hiipsch soli sich fiir 
den Ankauf entscheiden, oder das Blatt zuriickschicken, auch wegen der 
Kirchenagende soli er binnen acht Tagen schreiben, sonst verkauft Klotten 
sie einem Maximiner Geistlichen. Schlieszlich kommt er auf das Pergament
gebetbuch zuriick mit den 22 auf Gold gemalten Bildern, das er am Schlusz 
des letzten Briefes angeboten hat. Er fiigt hinzu, es sei der Abtei St. Maxi
min geschenkt worden von der niederrheinischen F amilie von Biirgel, deren 
Familienwappen sich darin finde. Fiir dieses Buch sei ihm von P. Con
stantin Keiffer, Benediktiner der Abtei Echternach, zwei Louisdor geboten 
worden. Zum Beweis dessen legt er drei Briefausschnitte vor, aile vom 
gleichen Absender, .der sich auf zweien auch unterscheibt. Es handelt sich 
urn den P. Konstantin Keiffer, der zusammen mit einem Mitbruder zur 
Zeit in Trier logiert, urn Handschriften aufzukaufen. Klotten will offenbar 
Hiipsch wissen lassen, dasz ein Konkurrent am Werke ist, und damit sei
nen Eifer anregen. Nun ist uns Pater Konstantin Keiffer aus Traube und 
Ehwalds Maugerard-Abhandlung wohlbekannt als der letzte Echternacher 
Bibliothekar. Auch in der Studie, die Paul Spang der Echternacher Biblio
thek und ihrem En de gewidmet hat (La Bibliotheque de I' Abbaye d'Ech
ternach, In: Les Cahiers Luxembourgeois, XXXe annee, S. 139, beson
ders S. 147), spielt er eine Hauptrolle. Er gehorte mit zu den Fliichtlingen, 
die in der Nacht vom 7. zum 8. August 1794 unter der Fiihrung des 
Priors Binsfeld und unter Mitnahme der wertvollsten Stiicke aus Kirchen
schatz und Bibliothek das heimische Kloster verlieszen, urn zunachst in 
Laach, dann in St. Peter in Erfurt ein Unterkommen zu finden. Im Erfur
ter Exil traf er auf einen anderen Fliichtling, eben auf Jean Baptiste Mau
gerard, der im gleichen Kloster wohnte und ihm in den folgenden J ahren 
geholfen hat, die wertvollen Echternacher Handschriften zu verkaufen. 
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Keiffer war es, der am 5. September 1801 in Gotha dem Herzog Ernst 
drei Handschriften verkauft: das beriihmte Echternacher Evangeliar, das 
seit einigen Jahren dem Nurnberger Germanischen Museum gehort, ferner 
des Boethius Arithmetica und schlieszlich ein « Gebetbuch mit Vignetten 
und Figur », das man in Gotha noch nicht wieder identifiziert hat. Man
gerard selbst hat mit diesem Verkauf direkt nichts zu tun. Er wird nur als 
alter Lieferant der Herzogs den Vermittler gemacht haben. Dagegen ver
kauft er dem gleichen Abnehmer zur selben Zeit eine ganze Reihe von 
Echternacher Handschriften: Sie konnen nur von Keiffer mitgebracht wor
den sein, der sich offenbar mit dem franzosischen Ordensgenossen geschaft
lich zusammengetan hat. Dasz Keiffer Echternacher Handschriften ver
kauft, kann nicht wundernehmen. Dberall haben damals Monche der auf
gehobenen oder bedrohten KlOster Handschriften verkauft, urn ibren Le
bensunterbalt zu sichern. Dasz er aber auch Ankaufe macht, sicberlich 
nicbt in der Absicbt zu sammeln, sondern weiterzuverkaufen, das erfabren 
wi~ aus den drei Beilagen, die Klotten seinem Briefe anfiigt. Keiffer ist 
von Erfurt aus mebrfach zuriickgekehrt, urn sich nach dem zuriickgelas
senen Gros der Bibliothek umzuschauen. Das Luxemburger Staatsarchiv 
verwahrt eine Reihe von Eingaben des « citoyen Keiffer ex-religieux », 
worin sich dieser im Jahre 1796 iiber die traurigen Reste der bereits schwer 
gepliinderten Bibliothek beklagt. Erst am 10. Januar 1797 wurde die Abtei 
formlich aufgehoben. Im Marz 1800 ist Keiffer in Trier und verhandelt 
mit Klotten. Die Brieffragmente, die Klottens letzten Brief beiliegen, setze 
ich wortlich hierher : 

1.) Ich habe vernomen, sie batten einige alte Manuskripten, icb habe 
Commission einige zu kaufen, reise aber am Montag den 1 ten April wieder 
von hier ab, und schicke ihnen deshalben diesen Expressen. Sind sie Wil
lens, die manuskripten zu verkaufen, so kommen sie morgen in die Stadt, 
wo nicbt, so lassen sie mich ihre Meinung durch ein Wort schriftlich wis
sen, damit ich nicht Hinger brauche zu warten. - Wallen sie auch einen 
von ihren Hiindcher verkaufen, so bringen sie ihn mit. Inzwischen barre 
mit Hochacbtung 

Dero gehorsamster Diener 
Constantin Keiffer aus der Abtey 
Echternacb, logiert im Ecbternacber 
Hof zu Trier Nro 841. 

2.) Ihr Manuskript sub n. [Zabl ausgeschnitten] ist 2 Louisd'ors werth, 
wenn es wohl conserviert ist, ich kann ihnen deren mehrere urn diesen 
Preis verschaffen, sie haben fiir die littedirische Geschichte keinen Werth, 
wei! sie nicht alt genug sind, und meistens nach Erfindung der Druckerey 
her datieren. Ich bin inzwischen mit recht aufrichtiger Gesinnung 

Dero ergebenster Keiffer. 

3.) Ich bedaure mein hester Clotten, dasz ich so gescbwind abreisen 
musz, und ihnen nicbt ehender babe sprechen konnen. lcb bewahre mir 
dieses Vergniigen auf bis nach meiner Riickreise. 
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Wir sehen also : Klotten steht nicht nur mit Hiipsch in Verhandlung. 
Er hat bereits Ende Marz 1800 dem P. Konstantin Keiffer ein aus mehre
ren Nummern bestehendes Angebot iibersandt. Fiir ein Stiick - laut Klot
tens Brief ist es das Gebetbuch der Familie Biirgel mit den 22 Miniaturen 
- hat Keiffer auch einen Preis genannt, wobei er einschrankende Bemer
kungen iiber den relativ geringen Wert einflieszen laszt. Fiir Klotten sind 
diese Zuzatze gar nicht interessant, denn er hatte das Buch inzwischen schon 
fiir den viel geringeren Preis von drei Carolinen angeboten und zitiert jetzt 
frohlockend Keiffers Angebot. Hiipsch aber hat nicht zugegriffen. Er hat 
immer gefeilscht, was bei seiner V ermogenslage nicht verwunderlich ist. 
Auch Klotten gegeniiber scheint er das schon friiher getan zu haben. Dar
auf deuten dessen Bemerkungen: « Es wird wieder heiszen, es sei zu 
teuer » und « Sie werden wieder Grillen machen ». Die Tatsache, dasz 
Hiipsch bisher nicht geantwortet hat, laszt Klotten nichts Gutes ahnen. Er 
ist offenbar entschlossen, alsbald zu verkaufen, und sein Hinweis auf aR
dere Verkaufsmoglichkeit war keine leere Drohung. Ob P. Keiffer wirk
lich, wie Klotten behauptet, mit einer « Ladung » abgereist war, ob sein 
Begleiter zu sammeln fortfahrt, konnen wir nicht mit Sicherheit erfahren. 

Immerhin schreibt Keiffer selbst, er babe Commission, Handschriften 
zu kaufen. Auch sein Angebot, er konne Klotten mehrere Gebetbuchhand
schriften zum Preis von zwei Louisd'ors verschaffen, wenn dieser den Preis 
fiir niedrig hielte, deutet auf einen Handler, der kauft und verkauft. Dasz 
er, so wie er 's in Aussicht stellt, spater wirklich zuriickgekehrt ist, dasz 
er tatsachlich Trierer Handschriften von Klotten gekauft zu haben scheint, 
darauf deutet der Umstand, dasz Keiffer-Maugerard bald darauf, Ende 
1800 oder im Jahre 1801 24 neben den Echternacher Stiicken auch zwei 
Trierer Codices in Gotha verkaufen. Sie stammen aus der Trierer Abtei 
St. Eucharius-Matthias, aus der Klotten Handschriften besessen und nach 
Gent verkauft hat. Beide Handschriften finden sich in der Gothaer Bibli
othek, die eine tragt gewisse Notizen von Maugerards Hand, wie sie sich 
auch in Echternacher Handschriften finden, die ihm Keiffer beschafft hat. 
Diese Handschrift, Gotha membr. II 22 = II 143, enthalt des Thomas 
Cantipratensis Schrift De natura rerum, ist aber von alter Hand als « Al
bertus Magnus » bezeichnet. Auf diese Verfasserangabe ware Klotten ge
stoszen, wenn er etwa den Inhalt hatte bezeichnen wollen. Dasz er bei 
Ermittlung von Autorennamen und Buchtiteln keine Iangen Studien gemacht 
hat, sondern sich mit Nachstliegendem zufriedengab, haben wir bereits er
kannt. So ware es durchaus moglich, dasz sich hinter dem « Liber venera
bilis Domini Alberti Magni ordinis praedicatorum octavo » der spater nach 
Gotha verkaufte Band verbirgt. Seine Ausmasze 21 x 14 em wiirden zu 
der Formatangabe «octavo» passen. 

Die Kunde von einem Verkauf nach Gotha hat sich jedenfalls in Trier 
erhalten. Als Johann ieonardy vor etwa hundert Jahren daranging, Klot
tens Andenken in Schutz zu nehmen gegen den Vorwurf der Urkunden-

(24) Nach Ehwalds Untersuchungen a.a. 0. S. 350. 
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Hilschung 25 - ein freilich hoffnungsloses Unterfangen, wie wir gesehen 
haben - da wuszte er von Klottens Handschriften zu berichten, sie seien 
« grosztenteils nach Gotha, Darmstadt und Wolfenbiittel gewandert, nach
dem ihnen bereits frillier Inschriften, Urkunden, Miinzen und dergleichen 
vorausgegangen ». Nun hat jeder Handschriftenbibliothekar gelernt, sol
chen Angaben zu misztrauen, allzuoft werden bedeutende Sammlungen in 
solchem Zusammenhang aufs Geratewohl genannt. Und zumindest fiir 
Wolfenbiittel, wo man urn 1800 in der Herzog-August-Bibliothek eigent
liche Ankaufe nicht geHitigt hat, scheint die Angabe nach freundlicher 
Auskunft des Hern Kollegen Butzmann kaum zu stimmen. Darmstadt da
gegen konnte schon einer nennen, der wuszte, dasz die Sammlung Hiipsch 
im Jahre 1805 dorthin abgewandert ist. Und fiir Gotha konnte sie nach 
dem dargelegten Tatbestand ebenfalls zutreffen. Fiigen wir noch hinzu, 
dasz Maugerard zu dieser Zeit als Privatmann, als Refugie, in Erfurt lebt, 
dasz er noch nicht der machtige Kommissar war, der vom Jahre 1802 ab 
im Rheinland und auch in Trier beschlagnahmen und gelegentlich fur 
sich behalten kann, so wird es durchaus wahrscheinlich, dasz die heiden 
Mattheiser Handschriften von Klotten kommen, der kurz vorher Codices 
gleicher Provenienz besessen hat, und dasz der mit Maugerard assoziierte 
P. Konstantin Keiffer, der im Jahre 1800 an Klottens Bestand interes
siert war, sie geliefert hat. Ob er bei dieser Gelegenheit noch mehr von 
Klotten gekauft, ob er vielleicht dessen gesamten Vorrat an sich gebracht 
und mit oder ohne Maugerard verwertet, den Hauptbestand vielleicht an 
Lammens verkauft hat, bleibt im Dunkeln. Moglich ware es durchaus, dasz 
Maugerard, dessen Schuld so oft behauptet und dann wieder negiert wor
den ist, tatsachlich die Hand in diesem Spiele gehabt hat. 

(25) Leonardy, Die angeblichen Trierischen Urkundenfalschungen alterer und 
neuerer Zeit. In: Jahresbericht der Gesellschaft fUr niitzliche Forschungen 1863/64, 
Trier 1867, S. 32. 




