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Som m aire. Nécrologie. Chronique. Séances du 18 et 25  Juin, du 15 et 22 Juillet. 
R é s u m é s :  16. M. A. B R Ü C K N ER . Contributions à la lexicographie polonaise.
17. M. V . V O N D R À K . Recherches sur les règles de la pénitence occiden
tale d’après les monuments littéraires de la langue liturgique de l ’église slave.
18. M. C. M O R A W S K I. Ovidiana.
19. M. J. B A U D O N IN  de C O U R T E N A Y . Essai de démonstration, au moyen 
des faits linguistiques, de la spontanéité des phénomènes psychiques.
20. 21. Comptes rendus des séances de la Commission de l ’histoire de l ’art 
des 22 Mai et 23 Juin 1903.

N É C R O L O G I E .

† Jean K a r ł o w i c z ,  Docteur en philosophie, Rédacteur du 
„Dictionnaire de la langue polonaise“, Membre Correspondant de la 
Classe de Philologie, est décédé à Varsovie le 14 Juin 1908.

C H R O N I Q U E .
S. M. l'Empereur a daigné confirmer l'élection de M. Boleslas 

Ulanowski, professeur de l’Université de Cracovie, au poste de Se
crétaire Général de l'Académie.

S E A N C E S  

I. C L A S S E  DE P H I L O L O G I E .
SÉANCE DU 22 JUIN 1903.

P r é s i d e n c e  d e  M. C. M O RAW SKI.

Le Président fait part de la mort récente du Membre Corres
pondant de la Classe, M. K a r ł o w i c z .

Bulletin I. 1
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Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications 
de la Classe:

M. K a w c z y ń s k i : »Amor i Psyche w poezyi starofrancuskiej. II. Pieśń o ry
cerzu z łabędziem«. (Amor et Psyché dans l'ancienne, poésie française. II. Poème 
du chevalier au cygne et ses rapports avec les poèmes du cycle de la première 
croisade), p. 296.

Le Secrétaire présente le travail du M. B r ü c k n e r :  „Contribu
tions à la lexicographie polonaise".

M. Rozwadowski présente le travail de M. V .  V o n d r a k : „Re
cherches sur les règles de la penitence occidentale d’après les monu
ments littéraires de la langue liturgique de l'église slave“.

Le Secrétaire donne le r esumé du travail de M. T h. G r a b o w s k i :  

„Petrarque et du Bellay. Contribution à l'histoire de la renaissance 
en France".

Le Secrétaire rend compte de la séance de la Commission de 
l’histoire de l’a r t  du 22 Mai 1903.

Le Secrétaire rend compte de la séance de la Commission 
littéraire du 12 Juin 1903.

SÉANCE DU 11 JUILLET 1903.

P r é s i d e n c e  d e  M. C. MORAWSKI.

Le Secrétaire depose sur le bureau les dernières publications 
de la Classe.

J ó z e f  T r e t i a k : »Juliusz Sîowacki. Historya ducha poety i jej odbicie 
w poezyi«. (Jules Słowacki. Développement de l'esprit du poéte et son reflet dans 
la poésie).

M. B a u d o u i n  de C o u r t e n a y  présente son travail: „Essai de 
démonstration, au moyen des fa i ts  linguistiques, de la spontanéité des 
phénomènes psychiques“.

M . M i o d o ń s k i  présente son travail: „In vitam Gregorii Sanocei 
a Callimacho enarratam observationes selectae“.

M .  C. M o r a w s k i  présente son article: „Ovidiana“.
M. S t.  S c h n e i d e r  présente son travail: ,,L 'évolution de l’orphi

que clans l’antiquité et dans les temps modernes“.
M. K. H e c k  présente son travail: „Remarques sur le plus an

cien texte de l’hymne nBogarodzica“.
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II. CLASSE D ’H ISTO IR E ET DE P H IL O SO PH IE .

SÉANCE DU 15 JU IN  1903 

P r é s i d e n c e  d e  M. F . ZO LL.

Le Secrétaire dépose sur le bureau les dernières publications de 
la Classe :

W. K ę t r z y ń s k i : »O powołaniu Krzyżaków przez ks. Konrada«. (L ’intro
duction de l’ordre Teutonique par Conrad, duc de Masovie), 8-o, p. 106.

S. K ę t r z y ń s k i : »Ze studyów nad Gerwazym z Tilbury. (Mistrz Wincen
ty. — Provinciale Gervasianurn). (Recherches critiques sur Gervais de Tilbury), 
p. 37.

Le Secrétaire présente le travail de M. S t. E s t r e i c h e r : „Etu
des sur l’histoire du form alism e dans le droit polonais“.

Le Secrétaire communique l’article de M. S t .  K u t r z e b a : „E tu 
des sur l'histoire de la corvée en Pologne. Le Statut de Thorn“.

SÉANCE D U  13 JUILLET 1903.

P r é s i d e n c e  d e  M. F . Z O LL.

Le Secrétaire présente le travail de prélat prof. C h o t k o w s k i :

„Histoire politique des monastères de la Galicie (Autriche) dans la 
seconde moitié du X V I I I e siècle“ .

1*
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R é s u m é s

16 Prof. A. BRÜCKNER. Przyczynki do słownictwa polskiego. (B e i tr ä g e
zu r  po ln isch en  W orthunde).

D er V erfasser setzt dam it eine A rbeit fort, die m it der Ab
handlung „Ü ber die Sprache des W acław  Potocki“ begonnen w or
den war, auch in den A bhandlungen „Ü ber die polnischen Ä sope“ 
und „Ü ber polnische A pokryphe des M ittelalters“ w ar dem lex ika- 
len Teile viel R aum  bestim m t worden. Es handelte sich um voll
ständigere E rschließung des schier unerschöpflichen R eichtum s des 
polnischen Lexikons, um den Nachweis kontinuierlichen Zusam m en
hanges zwischen alter und m oderner, nam entlich dialektischer 
Sprache.

In  einer Reihe loser Skizzen w ird nun dieselbe A rbeit fort
gesetzt. Z uerst zeigt der V erfasser an Beispielen aus älteren  (m it
telalterlichen) und neueren (dialektischen) Texten und Glossaren, wie 
viel eigenartiges Sprachgut sich in  ihnen aufspüren läßt; er lehnt 
zugleich allzuweitgehende A nnahm en von E ntlehnungen  aus dem 
U ngarischen, L itauischen und Russischen ab; um gekehrt haben 
beide letztgenannte Sprachen, auch das G roßrussische, s ta rk  aus 
dem Polnischen geschöpft. Nach dieser m ehr allgem ein gehaltenen 
E inleitung geht der V erfasser zu einer Reihe von Sprachdenkm ä
lern  des X V I Jah rhunderts  über, die in extenso kaum  je  publi
ziert w erden dürften, die aber doch wenigstens eine sprachliche 
genauere A nalyse verdienen. E s w ird  dabei gezeigt, daß bereits 
im  X V I Jah rhunderte  der Prozeß stattgefunden hat, den man erst 
im  Z eitalter des K önigs S tanisław  A ugust oder bei den späteren 
„W arsch au er“ K lassikern  anzusetzen pflegt; eine Revision näm lich 
des sprachlichen A usdruckes, ein A usm erzen veralteter oder dia
lek tischer Term ini, was alles die frühere Zeit, noch die erste H älfte 
des X V I Jahrhundertes, gar n ich t rech t kannte. Als P aradigm a
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dafür kann  eine A usw ahl T eren tian ischer Phrasen, nach A rt des 
Scriverius (Grapheus) gelten, die in der ersten und zweiten H älfte 
des Jah rhunderts  fü r die Schuljugend aufgelegt w orden ist; die 
spätere Auflage w eicht eben vollständig im A usdrucke ab, besei
tig t alles Derbe, U ngewöhnliche, Lokale, führt bewußt, absichtlich, 
die allgem ein gütige Sprachnorm  ein. U nd andere Sprachdenkm ä
ler verfahren  ebenso. Wie diesen T erentius, bespricht der V erfasser 
noch eine Reihe anderer Texte, den M onachus des K rom er — das 
Polnisch des erm ländischen Bischofs ist eine M usterleistung und 
steht durchaus nicht h in ter der „goldenen“ Prosa seines Freundes 
und G egners Orzechowski zurück  —  W erke des G ruszczyński u. a. 
L iterarische Momente w erden dabei m itberücksichtigt.

Es w endet sich der V erfasser h ie rau f zu dialektischen Texten, 
bespricht m anches kürzer, anderes ausführlicher, z. B. die Schriften 
des K reuzburger Pastors G dacjus, die aber vom schlesischen D ia
lek t der „W asserpolen“ nu r weniges bieten; nennt und exzerpiert 
deutsche Schriften des X V II I  und X IX  Jah rhunderts  über den 
polnischen ober — und niederschlesischen D ialek t und endigt diese 
Besprechung m it m odernen dialektischen Proben, Parodien Schiller
scher Balladen in schlesischpolnischer M undart.

Zum  Schlüsse berücksich tig t der V erfasser ausführlicher den 
etym ologischen Gew inn aus dem W erke von Prof. J. R o s t a f i ń 
s k i ,  w elcher die gesam m te naturw issenschaftliche N om enklatur 
des polnischen M ittelalters (bis tie f ins X V I Jah rh u n d ert hinein) 
erschlossen hat, ein W erk  wie es andere L itera tu ren  nicht besitzen. 
N icht m it allen E rk lärungen , A nnahm en von E ntlehnungen  u. dgl. 
stim m t der V erf. überein und schlägt h iefür andere vor, aber er 
erkenn t dankbar die F ülle  neuen M aterials und  fachm ännischer 
Belehrung an, die eben n u r ein N aturforscher darbieten konnte, die 
unerm üdliche Arbeit, die w ichtigen Resultate, welche die A bhängig
keit der slavischen Term inologie von der klassischen erw eisen und 
m anches M ärchen von slavischer U rsprüng lichkeit zerstören. Im  
V erlaufe der ganzen D arste llung  w erden einzelne W orte, ihrem  
U rsprung  oder dem W echsel ih re r Bedeutung nach e rk lä rt; der 
Verf. versteigt sich bis ins A ltpreußische (z. B. s a n i n s l i s ,  das 
er  s a u i n s l i s  liest und deutet) oder ins U ngarische , um H er
kunft, V erbreitung  u. dgl. dieser W orte zu erweisen.
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17. Dr. WACŁAW VONDRÁK. Zachodnio - europejskie postanowienia po
kutne w literaturze starocerkiewno-słowiańskiej. (A b en d lä n d isch e
P o en ite n tia lb e s tim m u n g e n  im  K irch en slaw isch en ).

U nter den altk irchenslav . D enkm älern  gibt es n u r wenige, die 
d irek t au f l a t e i n i s c h e  V orlagen zurückgehen oder w enigstens 
Spuren einer Beeinflussung seitens der lateinischen Texte verraten. 
E s sind dies zunächst die K iever Blätter, die nach einer latein i
schen Quelle übersetzt worden sind; in der altkirchenslavischen 
Psalterübersetzung  wollte m an ebenfalls wenigstens die Spuren 
einer Beeinflussung seitens des lateinischen Textes sehen. W eiter 
habe ich gezeigt, daß eines der Gebete, aus denen die Beicht
ordnung in dem von L. G eitler herausgegebenen Euchologium  si- 
naiticum  besteht, die Ü bersetzung eines althochdeutschen Gebetes 
sei (des sog. St. E m m eram er Gebetes). In  einer dem nächst zu er
scheinenden A rbeit suche ich nun nachzuweisen, daß sich in dieser 
B eichtordnung auch noch andere Spuren einer Beeinflussung sei
tens der abendländischen, beziehungsweise althochdeutschen Beicht
ordnungen zeigen.

In  der vorliegenden A rbeit w ird ein w eiterer Schritt getan: es 
soll nachgew iesen werden, daß auch die Poenitentialbestim m ungen, 
welche sich ebenfalls in dem Euchologium  sinaiticum  vorfinden. 
(S. 102 a — 105 b) nach einem l a t e i n i s c h e n  Texte und zw ar 
nach dem M erseburger Poenitentiale übersetzt worden sind. D ieser 
G edanke w urde allerdings schon früher ausgesprochen und zw ar 
von N. S. S u v o r o v  (Slědy zapadno-katoličeskago prava v pam jat- 
n ikach drevnjago russkago prava. Jaroslavl. 1888). Suvorov fand 
aber einen heftigen Opponenten in A. P a v l o v ,  der von einem 
abendländischen U rsprung  der aksl. Poenitentialbestim m ungen nichts 
wissen wollte und sich sogar zu der Behauptung verstieg , das 
M erseburger Poenitentiale wäre einfach ebenso wie unsere aksl. 
Bestim m ungen eine Ü bersetzung aus einem griechischen O riginale 
(M nimyje slědy katoliceskago v lijan ija  v  drevnejsich  pam jatn ikach 
jugoslavjanskago i russkago cerkovnago prava. Moskva. 1892). W er 
sich aber eingehender m it dem Studium  der lateinischen Poeniten- 
tialien  beschäftigt hat — sie liegen je tz t in einer neuen, vortrefflichen 
Ausgabe des H errn  Jos. Schm itz vo r: Die B ußbücher und die 
Bußdisziplin der K irche. Mainz. I  1883; I I :  die Bußbücher und 
das kanonische Bußverfahren. Düsseldorf. 1898 —  der w ird nim -
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mer zugeben können, daß das Merseburger Poenitentiale auf ein grie
chisches Original zurückgehe, zumal uns jetzt Schmitz auch das 
Burgunder Poenitentiale veröffentlicht hat, das sich als der erste 
Bestandteil des Merseburger ganz deutlich praesentiert. Bevor noch 
dieses bekannt wurde, reagierte Suvorov auf die Schrift Pavlovs, 
dieser konnte aber leider nicht mehr antworten oder eines besseren 
belehrt werden, da er unterdessen in ein besseres Jenseits, wo es 
keine Polemik mehr gibt, berufen wurde. Neue Gründe brachte 
Suvorov eigentlich nicht vor. A. H a l b a n - B l u m e n s t o k  suchte 
dann die abendländische W issenschaft mit Suvorovs Resultaten 
bekannt zu machen (Friedbergs Zeitschrift für Kirchenrecht, III. 2. 
S. 199. ff. 1893). Es wurde hier etwas als ein unumstößliches Re
sultat der W issenschaft hingestellt, was so vielfach noch angezwei- 
felt wurde. Auf Pavlovs Einwände ist H alban-B lum enstok nicht 
näher eingegangen.

D er Schwerpunkt der Suvorovschen Untersuchungen war mehr 
kanonisticher A rt, ebenso geartet war auch die Entgegnung 
Pavlovs. Suvorov vindizierte einzelne Eigentümlichkeiten des Buß
lebens für die abendländische Kirche, wogegen Pavlov wieder pro
testierte. Da hier aber der Forschung noch ein weites Gebiet offen 
bleibt, ist es von vorne herein fast aussichtslos, auf diese Art zu 
einem befriedigenden Resultate zu gelangen. Um wo möglich zu 
diesem zu gelangen, suchte ich den Schwerpunkt auf das philolo
gische Gebiet zu verlegen. Dasselbe wurde zwar von den früher 
erwähnten Forschern auch beachtet, aber. wie ja  bei Kanonisten 
leicht begreiflich, die Rolle, die ihm zukam, spielte es nicht.

Auf Grund der philologischen Untersuchung müssen wir nun 
zngeben, daß die Poenitentialbestimmungen aus einem lateinischen 
Original geflossen sind. So heißt ein Kanon: dui«  к то к л д т ъ  e o -

д е т ъ __  5 лѣтт* дд покдстъ с/л__  was wir nur auf G rund des
entsprechenden Kanons Nr. 34. des Merseburger Poenitentiale be
greifen können, wo es heißt: Si quis mathematicus fuerit... V annos 
poeniteat. Der slav. Übersetzer las das W ort „mathematicus“ falsch 
als „anathematicus“ oder „anathem atizatur“ (wie es übrigens auch 
tatsächlich an anderer Stelle im Poen. vorkommt) und übersetzte 
es dementsprechend mi вл детъ  кллтк, wie wir es ja  sonst auch 
finden. In  griech. Poenitentialien konnte ich αζθηυ-ατιχ,ός nur ein 
einzigesmal finden und zwar in einer ganz anderen Bedeutung. Ein 
anderes Beispiel: ащ( k’t o  кратрд cßctro кк гнѣкъ. прок/ѵкибтъ
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и п а іг к і к'кзлк»витъ, 7 д«ш* д<і ncKdtT'h ca—  Das beiordnende 
и и а к ъ і  е г з л ю б и т ъ  gibt hier keinen entsprechenden Sinn. W ir 
können es wieder nur auf Grund des lateinischen Textes verstehen. 
In Nr. 66 heißt es: Si quis fratrem suum cum furore maledicit, 
placit (! st. placeat, wie im Poen. Valicellanum Nr. 71) cui male- 
dixit, V II dies in pane et aqua poen. Der slav. Übersetzer hat den 
lat. Konjuktiv für einen Jndikativ aufgefaßt (was leicht geschehen 
konnte, wenn z. B. seine lat. Vorlage eine solche verstümmelte 
Form aufwies, wie es unser „placit“ ist). W ürde ein griechischer 
Text vorliegen, so wäre ein solches Mißverständnis ausgeschlossen, 
da wie im den griechischen Poenitentialbestimmungen immer in 
solchen Fällen den sog. starken Im perativ haben (z. B. ά-κοινώνητος 
έστω, κο&νωνείτω, σω©·.ονιζέ<?θ·ω, ά—οστερείσ-Θ-ω u. s. w.), der also eine 
Verwechslung mit dem Indikativ schlechterdings nicht zuläßt.

Und so finden wir noch andere Anhaltspunkte, die für eine 
Übersetzung aus dem Latein ganz deutlich sprechen.

Man kann daraus ersehen, daß der Übersetzer jedenfalls des 
Lateinischen nicht vollkommen mächtig war, andererseits muß man 
aber auch annehmen, daß die lateinische Vorlage sehr stark abge
nützt und nur schwer leserlich war.

Es handelt sich nun darum, wo die Übersetzung zu Stande 
kam. Suvorov war um die Antwort auf diese Frage nicht verle
gen. Im  J. 866 sandte Papst Nikolaus I die Bischöfe Paul von 
Populonia und Formosus von Porto als apostolische Legaten nach 
Bulgarien; diese Mission, sowie auch die nachfolgenden der Bi
schöfe Dominik und Grimoald waren nicht ohne Erfolg: Bulgarien 
schien für den Westen gewonnen. Mit dieser Periode brachte nun 
Suvorov die Übersetzung unserer Poenitentialbestimmungen in Zu
sammenhang. E r meinte, die vom Papste abgesandte Geistlichkeit 
hätte dieses lat. Bußbuch mitgebracht. Diese Ansicht akzeptierten 
Halban-Blumenstok und Schmitz ohne weiteres, freilich ohne eine 
Ahnung zu haben von den Schwierigkeiten, mit denen eine solche 
Hypothese eigentlich zu kämpfen hat. Man hat nämlich dabei total 
die Zeit außer Acht gelassen, wann etwa die slavische Liturgie in 
Bulgarien Eingang fand. Das angebliche lateinische Poenitentiale, 
das die römischen Bischöfe nach Bulgarien mitgebracht haben sollen, 
hätte nämlich noch vor dem J. 870 übersetzt werden müssen, da 
damals der Einfluß der römischen Kirche in Bulgarien schon ge
brochen war. Vor dem J. 870 konnte jedoch die slavische Liturgie
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in Bulgarien noch nicht eingeführt gewesen sein. Daß die beiden 
Slavenapostel Cyrillus und Methodius sie zuerst in Bulgarien eingeführt 
hätten und dann erst ins großmährische Reich gezogen wären, 
kann jetzt mit Rücksicht auf unsere besten Quellen niemand zu
geben. Die chronologische Aufeinanderfolge der Ereignisse gibt also 
für die Suvorovsche Hypothese ein unüberwindliches Hindernis ab 
W ir müssen daher die Sache anders zu erklären trachten. In  dem 
Euchologium sinaiticum, wo die Poenitentialbestimmungen enthalten 
sind, kommt auch, wie schon oben erwähnt wurde, eine Beicht
ordnung vor. In  einer anderen Schrift suche ich nachzuweisen, daß sie 
von Clemens, einem Schüler der beiden Slavenapostel, herrührt. 
Bei ihrer Zusammenstellung benützte er neben griechischen auch 
abendländische Quellen. Mit dieser Beichtordnung müssen nun un
sere Poenitentialbestimmungen in Zusammenhang gebracht werden, 
sie gehörten offenbar dazu. Es ist kein bloßer Zufall, daß sich die 
älteste altkirchenslavische Beichtordnung und die ältesten altkirchen- 
slavischen Poenitentialbestimmungen in einem und demselben Ko
dex vorfinden, wenn sie auch hier nicht unmittelbar auf einander 
folgen. Hat sie nun auch Clemens selbst übersetzt? W ir würden es 
wenigstens von vorne herein erwarten, aber sprachlich können wir 
es nicht nachweisen. Es gibt zwar mehrere sprachliche Berührungs
punkte, welche uns etwa dieselbe Schule verraten, aber gewisse 
sprachliche Eigentümlichkeiten sprechen entschieden dagegen, daß 
Clemens auch der Übersetzer dieser Poenitentialbestimmungen wäre. 
Einzelne hier häufig vorkommende Ausdrücke (wie z. B. die Kon
junktion толи) können wir sonst aus seinen Schriften nicht belegen. 
W ir können auch sonst gar nicht nachweisen, daß er der lateinischen 
Sprache mächtig gewesen wäre, und ohne die Kenntnis des Latei
nischen konnte er ja  die Übersetzung gar nicht in Angriff nehmen. 
Es wäre nur so denkbar, daß ihm eine dritte Person den lateini
schen Text zunächst ins Griechische übersetzte und er dann darnach 
den griechischen Text ins Altkirchenslavische übertragen hätte. 
Dafür würden einzelne W endungen wie отрокениѣ ради пого\*виттѵ 
(veneficio perdiderit), во/ѵЬзни ради изълюггь (per infirmitatem) 
sprechen. Aber es ist ein so komplizierter Vorgang dennoch kaum 
anzunehmen. Es wird jedenfalls ein anderer Schüler der beiden 
Slavenapostel, der. wie z. B. Gorazd, der lateinischen Sprache mäch
tig war, die Übersetzung besorgt haben. Die Initiative dazu konnte 
freilich auch von Clemens ausgehen.
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Suvorov hat G ew icht d arau f gelegt, daß das Euchologium  si- 
naiticum , wie G eitler behaupte, ursprünglich  cyrillisch  geschrieben 
war. D as G anze beruh t jedoch au f einem  M ißverständnisse. D ie 
altkirchenslavischen Poenitentialbestim m ungen w aren offenbar von 
allem A nfang an schon glagolitisch geschrieben, also eben in der 
Schrift des Euchologium  sinaiticum . Spuren des Glagolism us sehen 
w ir noch in späteren cyrillischen A bschriften und B earbeitungen 
der Poenitentialbestim m ungen (num erischer W ert der einzelnen 
Buchstaben).

Die vorliegenden Poenitentialbestim m ungen bildeten dann die 
G rundlage fü r spätere derartige  Sam m lungen. W ir finden sie in  
denselben partienw eise oder einzelweise wieder, m eist fast ganz 
unverändert; so kam en sie auch bis nach Rußland.

Um den A usführungen besser folgen zu können, erschien es ge
boten, die altk irchenslav ischen  Poenitentialbestim m ungen m it dem 
entsprechenden lateinischen T ext h ier im  A nhang neuerdings zum 
A bdruck  zu bringen. Bei den lateinischen Bestim m ungen w urden 
die entsprechenden N um m ern aus dem Poenitentiale B urgundense 
und dem Poen. V alicellanum  seitw ärts angegeben. D ie Sache hat 
j a  auch für die westeuropäischen K anonisten ein großes Interesse, 
insbesondere bei der F rage  nach der Bedeutung des Poenitentiale 
M erseburgense und nach der G eltung eines angeblichen Poeniten
tiale Romanum.

18. Dr. K. V. MORAWSKI. Ovidiana.

D er V erfasser bespricht in dieser A bhandlung einige R edens
arten des Ovidius, welche aus der rhetorischen Schule geflossen 
sind und vergleicht seinen Stil mit der Sprache der zeitgenössi
schen D ichter.

19. J. BAUDOUIN de COURTENAY. Próba uzasadnienia samoistności zja
wisk psychicznych na podstawie faktów językowych. (V ersu ch  e in er  
B e g r ü n d u n g  d e r  U n abh än g igkeit p sy c h isc h e r  V orgän ge a u f  
G ru n d  sp ra ch lich er  T atsachen).

A uf sprachliche Tatsachen gestützt, bestrebt sich der V erfasser, 
die U nabhängigkeit und Selbständigkeit psychischer V orgänge, d. h.
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ihre besondere S tellung im  G egensatz zur physischen und physio
logischen W elt, zu beweisen. D abei nim m t der Verf., indem er au f 
dem S tandpunkte des A ugenscheinlichen oder des „naiven R ealis
m u s“ steht, bloß eine zeitweilige U nabhängigkeit psychischer V or
gänge an, ohne die F rage  zu präjudizieren, ob n ich t in der Z ukunft 
die E ntdeckung  eines ununterbrochenen Zusam m enhanges zwischen 
physischer, physiologischer (biologischer) und psychischer W elt, 
d. h. einer absoluten E inheit alles desjenigen m öglich sei. was exi
stiert und w issenschaftlichen Forschungen unterw orfen w ird. V or
derhand aber haben w ir ein Recht darauf, das G ebiet psychischer 
V orgänge besonders zu untersuchen und eine selbständige Regel
m äßigkeit und K ausalität in demselben anzunehm en, obgleich es 
unm öglich is t, diese V orgänge dem Gesetze der E rh a ltu n g  der 
E nerg ie  und des Zuw achses der E ntropie unterzuordnen. Psycho
physische Forschungen verm ittelst der bisherigen Methode reichen 
hier n ich t aus; die Psychologie läßt sich n ich t durch die Physio
logie ersetzen. E s existieren daher offenkundige psychische E rschei
nungen und V orgänge, welche von Psychologen einer gewissen 
R ichtung ignoriert werden.

D er Verf. berüh rt auch ebensowenig die F rage  nach der „E in
he itlichke it“ und S ubstantialität der Einzelseele. Es ist aber diese 
E nthaltsam keit nicht als ein V erdienst anzurechnen , w enn man 
erw ägt, daß diese ganze m etaphysische F rage  der „Substan tia litä t“ 
der Seele rein  sprachlicher H erk u n ft ist. Nach den in den m eisten 
Sprachen üblichen B enennungen fü r „G eist“ und „Seele“ (z. B. poln. 
„duch“, „dusza“) zu schließen, w aren dieselben ursprünglich  m it 
dem H auche identisch. D er H auch eines lebenden M enschen, als 
etwas Gewöhnliches und S elbstverständliches, lenkte keine A uf
m erksam keit a u f sich ; der letzte H auch eines S terbenden aber 
fesselte in ganz ungew öhnlicher W eise die A ufm erksam keit der 
Anwesenden. M itw irkend w ar dabei der Koeffizient der W ich tigkeit 
des A ugenblicks. Andere, gewöhnliche H auche haben den Koeffi
zienten Null. Mit dem  letzten H auche hört das Leben eines Men
schen (und eines Tieres) auf. U nd so w urde das von dem durch 
den Anim ism us beherrschten D enken  personifizierte und mit dem 
letzten H auche identifizierte Leben zu der den K örper verlassenden 
„Seele“ . Das m ythologische oder im pressionistisch-sprachliche D en
ken erhebt den Geist und die Seele zu besonderen W esen, w ährend 
das analytische D enken uns zum historischen U rsprung  dieser und
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ähnlicher W orte  und V orstellungen leitet und zeigt, daß sie m it 
dem H auche gleichbedeutend waren.

Experim entierende Psychologen berücksichtigen gar nicht sprach
liche E rscheinungen, oder, berücksichtigen dieselben im bestem 
Falle, ungenügend und flüchtig. U nd gerade durch die Sprache 
w ird die U nzulänglichkeit der bisherigen Methode der experim en
tellen Psychologie erwiesen. H inreichende Beweise liefern unter 
anderen nachfolgende Seiten des sprachlichen Lebens:

1) Vor allem die A rt und W eise des Bestehens und der Auf
bew ahrung der Sprache in einzelnen Individuen. Aehnlich verhält 
es sich auch m it anderen Kom plexen psychisch-sozialer V orgänge: 
Schrift, Sage. K unst, L iteratur, W issenschaft, Brauch, Gesetz. Staat, 
ökonomische E rscheinungen u. s. w . — alles dieses, in dem ihm 
eigenen Sinne, existiert einzig und allein psychisch, au f G rund von 
Assoziationen der V orstellungen.

2) D ie A rt und W eise des sprachlichen V erkehrs und der ge
genseitigen E inw irkung  aller eine gewisse Sprachgenossenschaft 
bildenden Individuen, gerade so wie die A rt und W eise der U eber- 
lieferung der Sprache von G eneration zu G eneration.

3) Die A rt und W eise der E ntstehung der Sprache beim  Kinde, 
wie auch überhaupt der E rle rnung  jed e r beliebigen Sprache. Beides 
beruh t au f B ildung von Assoziationen, die sich dem gewöhnlichen 
psychophysischen E xperim entieren  vollständig  entzieht.

4) N icht einm al die re in  phonetische, rein  anthropophonische 
Seite der Sprache, d. h. die A ussprache, läßt sich als physiologi
scher V organg betrachten; denn es ist ih r im m er n u r eine psychi
sche U nterlage, n u r ein psychischer H in terg rund  eigen. V or allem 
wird die E inheit des sogenannten Sprachlautes durch  die E inheit
lichkeit der ihm entsprechenden V orstellung ( P h o n e m )  bedingt.

5) Das Sprechen selbst, möge es lau t oder stumm, d. h. bloß 
gedacht sein, beruht au f einer beständigen Assoziation von V or
stellungen.

6) Die T eilbarkart der fließenden Rede stützt sich ebenfalls auf 
eine psychische G rundlage.

7) Die beim Sprechen und Schreiben vorkom m enden „F eh ler“ 
beweisen, daß p eripherisch -sp rach liche  T ätigkeiten  von den V or
stellungsreihen gelenkt und regu liert werden, welche sich w ieder 
nach den verschiedenartigen A ehnlichkeiten und V erw andtschaften 
m it einander assoziieren.
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8) D ie phonetischen Assim ilationen an später folgende, erst zu 
bew irkende Tätigkeiten  beweisen die rein psychische N atur der 
Sprache, selbst im Bereiche der Phonation oder der A ussprache.

9) D ie psychische Betonung der Phonem e und im Zusam m en
hange dam it der verschiedene G rad ihres assim ilierenden Einflusses. 
So ist z. B. im Polnischen (wie auch in vielen anderen Sprachen) 
der assim ilierende Einfluß an lau tender Phonem e der unm ittelbar 
folgenden W örter au f auslautende Phonem e der vorangehenden W ör
te r viel intensiver, als der Einfluß ebensolcher Phonem e im  Inlaute.

10) Die in psychischer H insicht s tärker betonten Phonem e zeigen 
auch eine größere W iderstandsfäh igkeit gegen gewisse phonetische 
Tendenzen. So kom m t bekanntlich  die einigen Sprachen eigene 
Tendenz, das auslautende -m  in -n  (ja sogar sam t dem voran
gehenden V okal in einem N asalvokal) zu verw andeln , bloß in 
den ganz isolierten auslautenden M orphemen zum Vorschein, wäh
rend die W iederholung desselben -m  im In lau te  in V erb indung 
m it anderen vokalisch anlautenden M orphemen dieses -m  vor einer 
solchen V eränderung  schützt. Dasselbe g ilt fü r das m anchen Sprachen 
und Sprachzuständen (z. B. dem jetz igen  Zustande resian ischer 
D ialekte) eigene N ichtaussprechen psychisch noch existierender (d. h. 
noch gedachter) auslautender Konsonanten, gerade so wie fü r das 
anfängliche bloße N ichtaussprechen und das spätere vollkommene 
Schw inden auslautender Vokale. Es gehören hieher auch außer
gew öhnliche K ürzungen isolierter oder aus anderen G ründen in ihrem  
Bestände geschw ächter W örter und A usdrücke. W ir haben sogar 
ganze au f diese W eise gekürzte  Sprachen (z. B. rom anische Sprachen 
im V ergleich mit ihrem  historischen V orgänger, m it dem V olks
latein). E inige W ortteile erscheinen, gegenüber den verschieden
artigen phonetischen Tendenzen zu A enderungen und E n tartungen , 
als loca minoris resistentiae, w ährend w ieder fü r andere W ortteile 
der Koeffizient eines größeren psychischen Gewichtes anzunehm en ist.

11) In  der Morphologie der Sprache w ird die G rundlage des 
Lebens einzelner W örter und Sätze durch gewisse psychische Scha
blonen, d. h. durch vage V orstellungen des W ort- und Satzbaues 
gebildet und reguliert.

12) In  der G eschichte der Sprachen, denen eine morphologische 
T eilbarkeit syn tak tisch  einheitlicher W örter eigentüm lich ist. voll
zieht sich m it der Zeit, unter der M itw irkung phonetischer K ürzungen 
der W örter, eine morphologische „A bsorption“ gew isser phonetischer
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Bestandteile einer Phoneme durch andere benachbarte Phoneme und 
überhaupt eine morphologische „Perintegration“. Als Beispiele mögen 
dienen: die polnischen Endungen 3. pl. -ją, Loc. pl. -ach, Voc. s. -u, -e, -o, 
Abl.-Gen. s. -щ  die verbalen Suffixe -war, -ja-, -ywa-, -ną- u. s. w. 
Und alles dieses vollzog sich nicht auf dem Wege physischer, durch 
das Gesetz der Erhaltung der Energie bedingter, sondern auf dem 
Wege rein psychischer Prozesse.

13) Im  Zusammenhange mit dem Prozesse der morphologischen 
„Absorption“ und der „Perintegration“ stehen neue Assoziationen 
von Vorstellungen im Bereiche ganzer Ausdrücke, z. B.: die E nt
stehung der polnischen Substantiva zdrowaska, ojczenasz u. ä.; die 
Verwandlung der Verbindung eines Substantivs fern, mit dem Gen. 
s. n. sztuka mięsa in die Verbindung eines Substantivs sztuka mit 
einem quasi-Adjectiv mięsa u. s. w. Im  W ortinnern gehört hieher 
die Uebertragung der Rolle des Hauptmorphems auf das Hilfs
morphem: poln. wek-ni-e, wez-n-ę, w eź ..., russ. вы-ну, вы-ну-ть. . . .

14) Auf rein psychischer Grundlage fußen alle psychophone- 
tischen Alternationen von Phonemen, d h. die Assoziationen von 
Vorstellungen der Aenderungen im Bereiche der Bedeutungsnuancen 
mit den Vorstellungen der Aussprachenuancen. Derartige Alterna
tionen können assimilierend wirken und phonetische Aenderungen 
gewisser Morpheme verursachen (poln. Nom. pl. was-i, nas-i. . .  aus 
den älteren wasz-y, nasz-y . ..).

15) Infolge des Strebens nach Ausgleichung formaler Typen 
vollzieht sich die psychische Assimilation oder kommt der Einfluß 
der sogenannten „Analogie“ auf Grund der morphologischen Teil
barkeit der W örter und deren Bedeutungsteile zur Geltung [z. B. 
poln. od aus ot, wyżej aus wyszej, siostrze... aus siestrze..., skaka ... 
aus sk a c ze ..., 1. s. -m in w racam ... aus dem früheren w racaję...]. 
Dabei gewinnen die stärkeren Einheiten, seien es die Typen, seien 
es die Individuen, die Oberhand. Die Bestimmung des Spannungs
grades der psychischen K raft in den sich bekämpfenden Typen 
oder Individuen reduziert sich auf die Bestimmung der Koeffizienten 
dieser Spannung. Als entscheidend sind dabei zu nennen: die Deut
lichkeit der betreffenden Form oder des betreffenden Morphems; 
deren Zweckmäßigkeit vom Standpunkte der Oekonomie der psy
chischen Arbeit; die Häufigkeit des Gebrauches der betreffenden 
Form, deren typischer Charakter, wodurch die Bildung einer vagen 
Schablone mit großer Anziehungskraft bedingt wird; eine wichti-
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gere Stelle im V orstellungssystem e [z. B. der Einfluß der Z ahl
w örter 10 au f 9, 5 au f 4 u. ä.]. E ine große psychische M acht und 
eine große W iderstandsfäh igkeit gew isser sprachlichen Ind iv iduen  
entw ickeln sich infolge ihres häufigen Gebrauches.

16) D ie sogenannte „K ontam ination“ oder das V erschm elzen 
zweier Form en oder W orte in eines kann  n u r als ein ausschließlich 
psychischer V organg verstanden  werden.

17) Selbstverständlich haben die E rscheinungen  der sogenannten 
„V olksetym ologie“ eine rein  psychische G rundlage.

18) In  der Etym ologie im eigentlichen Sinne des W ortes, als 
auch in der Semasiologie kom m t der psychische C harak ter der 
Sprache von selbst zum Vorschein, und es w ird wohl niem andem  
einfallen, hier nach den physischen oder physiologischen V orgängen 
zu spüren. E inzig  und allein au f dem psychischen W ege, au f dem 
W ege der Assoziation von V orstellungen, vollzieht sich die B ildung  
neuer W örter [z. B. der jü n g s t entstandenen H akatism us, H ak a tis t...]. 
B edeutungsübergänge können sich n u r infolge der Prozesse der 
Assoziation der V orstellungen nach ih rer A ehnlichkeit vollziehen 
Am überzeugendsten w ird  der psychische C harak ter der Sprache 
durch den E in d ru ck  erwiesen, welchen w ir von den W orten  be
kom m en. E in  solcher E in d ru ck  w ird j a  doch w eder durch  den 
Laut, noch durch die L autvorstellung, sondern einzig und allein 
durch die m it der L autvorste llung  assoziierten B edeutungsvorstellungen 
hervorgerufen. [Ein B rief oder ein Telegram m  erschü ttert uns aufs 
tiefste. Gewisse B enennungen, welche zu Sch impfw orten w erden 
können, rufen in uns das G efühl der W iderw ärtigkeit und des 
Hasses hervor. A ndere W örter w ieder verursachen die Em pfindung 
des Schauerns. „U nanständige“ W orte w urden zu solchen nich t 
durch  ihren Laut, sondern n u r durch  die entsprechenden B edeutungs
assoziationen].

19) W enn in den arioeuropäisehen Sprachen m it der V orstellung 
eines Substantivum s im m er auch die V orstellung dieses oder jenes 
Genus assoziiert w ird, so ist dieses wohl als ein ausschließlich psy
chischer Vorgang, ohne jeg liche Spur einer Beim ischung des phy
sischen oder des physiologischen Elem entes, zu betrachten.

20) Selbst das Q uantitative im Bereiche des sprachlichen D en
kens deckt sich nicht m it dem Begriffe des den physischen, chemischen 
und anderen „m aterie llen“ E rscheinungen eigenen Q uantitativen. 
W eder bei den V orstellungen der nom inalen Zahl, noch bei der
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verbalen Q uantität (z. B. poln. iść — chodzić —  chadzać . . . ) ,  noch bei 
der, infolge der S tärkung  des quantitativen D enkens im  Gebiete 
der Sprachvorstellungen (z. B. im Polnischen) entstandenen beson
deren D eklination der N um eralia, noch bei dem  Begriffe des Koef- 
ficienten des psychischen Gewichtes oder des Koeffizienten der A ssi
m ilationsspannung, m it einem W ort bei ke iner der E rscheinungen 
des sprachlich Q uantitativen kann von der E rhaltung  der physischen 
E nerg ie  die Rede sein.

D ie h ier berührten  Seiten des sprachlichen Lebens reichen voll
ständig aus, um den Schluß zu ziehen, daß die ganze m enschliche 
Sprache eine durch und durch  zentral-psychische E rscheinung  ist, 
und daß sich psychophysisch bloß unw illkürliche L autgebärden 
(Stöhnen, W im m ern, Seufzen, A usrufe u. ä.) untersuchen und er
k lären  lassen.

W enn alle Psychologen von diesem einseitigen „psychophysi
schen“ S tandpunkte aus den Inbegriff der psychischen, darunter 
auch der sprachlichen, E rscheinungen betrachten  w ollten, dann 
w ürden die Sprachforscher gezw ungen werden, au f eigene F aust 
w irklich  psychologische U ntersuchungen für ihre eigenen Zwecke 
vorzunehm en. Zum G lücke gibt es noch Psychologen, denen nicht 
n u r die dem psychophysischen E xperim entieren zugänglichen E r
scheinungen, sondern auch jen e  als psychisch gelten, w elche einem 
solchen E xperim entieren  unzugänglich bleiben müssen.

20. Posiedzenie Komisyi historyi sztuki z dnia 22. maja 1903. (C om pte  
r e n d u  de la  séan ce d u  2 2  m a i 1 9 0 3  de la  C om m ission  de  
l’h is to ir e  de  l’a r t) .

Après avoir présenté à la, Commission le fascicule I I I  du vol. 
V II  des comptes-rendus, M. le P résident résum e une monographie 
de l’église du couvent des soeurs de S-te B rigitte à Lublin, à lui 
adressée par M. Joseph Smoliński. Cette église fu t édifiée en 1426 
par Ladislas Jagellon, en mémoire de la victoire de G runw ald, et 
sous l ’invocation de Sainte B rigitte qui, comme on le sait, avait 
prédit la défaite des chevaliers Teutoniques. Jagellon fit aussi con
stru ire  une église et un m onastère sous la même invocation, sur 
le champ de bataille même de G runw ald.

A l’in térieu r du sanctuaire de L ublin  on rem arque de belles
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stalles du X V IIe siècle, avec des peintures ayan t tra it à la vie de 
Sainte Brigitte, ainsi qu’un portra it de cette sainte, reste d’un 
ancien tryp tique et copie, assure M. Sm oliński, d ’une pein ture  
conservée au musée W allraf-R icharts à  Cologne. Mais il faut sur
tout signaler des fresques dernièrem ent découvertes au-dessus de 
la voûte qui au X V Ie siècle rem plaça l’ancienne couverture en bois 
de l’église. Nous y  voyons une foule de guerriers recouverts de 
leurs arm ures m édiévales (parm i eux un T arta r à bonnet pointu) 
à la  tête desquels s’avance un grave et barbu  personnage au visage 
plein de distinction, tandis que, plus loin, la reine à cheval, couronne 
au front, caracole sur un palefroi gris, précédée d’un hérault. Il 
est difficile au jourd’hui en présence des restes de ces fresques de 
dire si elles ont quelque relation avec le fait d’arm es de G rünw ald; 
néanm oins si l’on consider e que l’église fut élevée en 1426 et que 
Ladislas W arnenczyk  naquit en 1425, il est perm is de penser que 
la souveraine que l’on y voit est Sonka, quatrièm e femme de J a -  
gellon, m ère de la descendance royale de ce prince. A beaucoup 
d’égards donc ces peintures dont M. Smolin ski transm et des pho
tographies et des reproductions à l’aquarelle, sont de haute valeur, 
d’au tan t plus que leur sujet profane en fait une rareté  exception
nelle dans l’histoire de la pein ture m urale au moyen âge.

M. le comte Georges M ycielski donne lecture de quelques do
cum ents concernant les relations artistiques du chancelier Jean  Za
moyski, docum ents communiqués par le fu tur éditeur des papiers 
des Zam oyski, M. le D r. W . Sobieski de Varsovie. C’est d ’abord 
une correspondance italienne avec V alérien  M ontelupi à C racovie; 
ce dern ier servit d ’in term édiaire entre le chancelier et D om inique 
Tintoretto à Venise à qui furent commandés des tab leaux  pour 
l’église de Zamość, tableaux que devait faire transporter en Po
logne Montelupi. Le chancelier dem ande que le tableau principal 
représente Saint Thom as et le C hrist et soit peint sur cèdre pu 
cyprès afin de résister à l’hum idité. Ces le ttres furent écrites de 
1599 à 1604. U ne au tre  partie  de la correspondance nous m ontre 
Zam oyski en relations affectueuses avec les m aîtres de l’université 
de Padoue, auxquels il envoie en 1600 et 1601 des m édailles à son 
effigie, avec des chaînes. Des m édailles analogues avec le portrait 
du chancelier, en arm ure pour les garçons, dans un au tre  costume 
pour les filles, sont frappées à C racovie. On les distribuait comme 
cadeau de baptême. C’est un sieur K nu t qui en surveille et pousse
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la frappe. Jean  Zam oyski avait son peintre a ttitré  à Zam ość; c’était 
sans doute ce B istrucius dont M. M ycielski a déjà parlé  et qui 
peignit en 1600 le portra it du chancelier pour Charles, m argrave 
de Burgau, à qui le tableau fut envoyé en 1601. Non moins in 
téressants sont les renseignem ents qui nous sont donnés sur les 
gravures qu’exécute à Rome pour le chancelier le g raveu r Lauro, 
reproduisant des scènes de la guerre  de Livonie.

M. M uczkowski soumet à la Commission quelques notes sur la 
tou r de l’hôtel de ville de Cracovie, notes tirées des archives m u
nicipales. La date de la construction de l’hôtel de v ille  est incon
nue. E n  1558 nous trouvons une mention, la prem ière, sur la res
tauration de la tour, la plus ancienne partie  de l ’édifice. Cette 
tour frappée par la foudre est brûlée en 1680, et dans l’incendie 
périt une belle horloge qui avait été construite en 1524 à N üren- 
berg. L a restauration  de l ’édifice est entreprise en 1683 et confiée 
à P ie rre  Beber, architecte de Jean II I . Cette restauration modifia 
la silhouette prim itive du beffroi en lui donnant la toiture à cou
pole actuelle. A cette occasion Beber fit enlever un globe qui sur
m ontait le toit et dans lequel on a découvert un dessin d ’E tienne 
Meconius de L u k k a  représentant la tour à l’époque de Sobieski, 
dessin que M. M uczkowski présente à la Commission.

Le président donne lecture d’une com m unication de M. W oro- 
biew  sur un m onum ent en forme de pilier quadrangulaire, en b ri
que, élevé à Bogusz (D istrict de Szczuczyn, gouv. de Łomża) en 
mémoire de la convention de 1545, entre Sigism ond I  et le prince 
A lbert de Prusse, au sujet de la rectification des frontières entre 
les deux Etats. On y voit les blasons de la Pologne et de la L i
thuanie, ainsi qu’un hexam ètre latin  célébrant ce fait historique.

M. E. Sw ieykow ski rend  compte de l’excursion faite de con
ce rt avec M. le P résident à Dębno et à Szczepanow, illustran t son 
récit de belles photographies. A D ębno on a visité le château 
gothique —  dont l’origine se perd  dans la nuit du passé. L a  par
tie architectonique présente les caractères évidents de l’époque de 
C asim ir Jagellon; elle est sans doute redevable de son ornem enta
tion exceptionnelle à Jacques D em bin ski, castellan de Cracovie en 
1462, dont le blason se trouve sur plusieurs dessus de portes du 
c hàteau. Le château se distingue par ses ailes en saillie contournée 
sur le plan vertical; au nord se trouve la chapelle; au m idi la 
g rande salle od „solarium “ avec échauguette et fenêtres à sièges
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de pierre. M. Sw ieykow ski se propose d’é tud ier en détail ce bel 
édifice, en partie  connu par les publications de feu M. Ł uszczkie- 
wicz. Le rapporteur décrit ensuite l ’église de SzczepanOw construite 
par D ługosz; il soumet à la Commission les photographies du portail 
occidental et du choeur a p lusieurs pans extérieurs. Sur la paroi 
term inale extérieure du choeur on voit un saint sépulcre, sculpture 
en bois du X V Ie siècle, et, au-dessus, une niche dans laquelle est 
placée une grande statue polychrom e de la Sainte V ierge, de date 
plus récente.

117

21. Posiedzenie Komisyi historyi sztuki z dnia 23 czerwca 1903. (C om pte  
re n d u  de la  séan ce d u  2 3  ju in  19 0 3  de la  C om m ission  de  
l'h is to ir e  de l'a r t) .

M. Joseph M uczkowski résum e son travail sur la vie et les 
oeuvres de Thom as Dolabella.

Thom as Dolabella, fils de Nicolas, naquit en 1570 à Bellune. 
Sa famille avait déjà donné au m o n d e . p lusieurs artistes. Il fut 
l ’élève d’Antoine Vassilachi à Venise, et exécuta sous la surveillance 
de ce m aître une partie  des fresques de l’église des Saints Apôtres. 
On connaît encore parm i ses ouvrages vénitiens l’Adoration du 
Saint-Sacrem ent, au palais des Doges.

Le roi Sigismond I I I , pour lequel V assilachi avait fait quelques 
tableaux, voulut s’attacher cet a rtiste ; m ais celui-ci préféra rester 
à Venise. Cependant, à sa place, il envoya en Pologne Dolabella. 
Nous ne savons au ju s te  à quelle date ce dern ier a rriv a  dans le 
Nord; la prem ière m ention qui en est faite dans les actes m unici
paux de C racovie est de 1607. F ixé  dans cette ville, Dolabella 
y épousa Agnès, fille de P iotrkow czyk, typographe royal. En 1619, 
il en tre  dans la corporation des peintres; mais il ne tarde pas à y avoir 
des litiges occasionnés par son hum eur litigieuse. I l  m eurt en 1650, 
âgé de près de 80 ans, et un chroniqueur contem porain célèbre 
son ta len t artistique dont la renom m ée avait tranchi les frontières 
de la Pologne. D olabella composa une, foule de tableaux pour les 
églises cracoviennes; il ne nous en reste relativem ent qu’un petit 
nombre. Il peignit pour le palais royal de V arsovie „La prise de 
Sm oleńsk“, „L ’hommage des tsars S zu jsk i“ ; il para ît en outre qu’il 
orna de peintures la chapelle S. Casim ir à W ilna.
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D ans la discussion qui suit la lecture de M. M uczkowski. M. 
B artynow ski fait observer que la collection Paw likow ski possè
de un portrait gravé de Sigism ond III , avec, sur le fond, la prise 
de Smoleńsk. Cette g ravure est signée: T. D olabella sculpsit.

M. Em m anuel Sw ieykow ski rend compte de sa visite à W iśnicz 
le Neuf. W iśnicz appartenait au X I V-e siècle aux K m ita. I l passa 
ensuite à Stanislas Barze qui le vendit en 1590 aux Lubom irski. 
L a  localité est déclarée ville en 1616. A près des péripéties ora
geuses elle redevint la propriété des Lubom irski. Le château accuse 
trois époques: quelques restes gothiques; l’époque de Stanislas L u 
bom irski et de son excellent architecte M athias T rapoli (1615— 1637); 
enfin des ouvrages d ’un bon architecte inconnu auquel on doit la 
chapelle dans le style barroque néerlandais, le cortile, le cage de 
l ’escalier, et la m ajeure partie  des magnifiques portes encore con
servées, des cham branles de m arbre noir ou de pierre de taille. Le 
rapporteur illustre son com pte-rendu par la com m unication de plu
sieurs photographies, parm i lesquelles sont à rem arquer celles qui 
reproduisent la superbe décoration de la coupole de la chapelle, 
des détails a rch itectoniques et des stucs dans des bastions actuelle
m ent inaccessibles. Le couvent des carm es de 1635 (aujourd’hui 
maison de détention) fut constru it par des prisonniers de guerre  
ta rta rs ; il possède une belle église en p ierre de taille, où l’on adm ire 
de riches ornem entations en stuc et de beaux tableaux d’autel. 
D ans les souterrains se trouvent les fastueux cercueils de quelques 
m em bres de la famille princière. L ’église paroissiale fut égalem ent 
édifiée par Stanislas Lubom irski en 1620. L a com paraison de ces 
stucs à ceux de Rzeszów, de Bielany et de l’église S. P ie rre  à C ra- 
covie autorise le rapporteur à les a ttribuer aux  mêmes artistes, ce 
que d ’ailleurs confirment les dates de la construction de l ’église des 
P iaristes à Rzeszów, de la chapelle des L ubom irski à Bielany, etc.

E n  term inant M. Sw ieykow ski appelle l’attention de la Com
mission sur une description de Varsovie, qui se trouve dans une 
relation d ’un voyage en Pologne (1688— 1689) dont le m anuscrit, 
conservé dans la bibliothèque M azarine à Paris, a été publié en 
1858 dans la „Bibliothèque russe et polonaise“. Tome II I . Nous 
y lisons: „Les tapisseries sont des plus riches et des plus belles du 
monde. Les polonais les ont acheptés de Cromwell en A ngle terre“.

Enfin M. P. Pagaczew ski parle d ’un crucifix qui se trouve au 
musée national à Cracovie. C’est une sculpture en bois de tilleul,
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en polychrom ie. Cet objet d 'a rt date de la fin du XV-e ou du 
com m encem ent du X V I-e  siècle; il a dû sans doute serv ir de 
modèle à la figure en pierre du Christ en croix de l'église Notre- 
D am e à Cracovie, ainsi que perm ettent de le penser d’évidentes 
analogies de style.

Nakładem Akademii Umiejętności, 
pod redakcyą Sekretarza generalnego B olesław a Ulanowskiego.

Kraków. 1903. — Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod zarządem J. Filipow skiego

5 Października 1903.
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