
Rrd) äoIogtfd) e £ empIerforfd)ung.
3ur hiftorifdjen GempIerforfd)ung, bie im 18 . Jahrhunbert

einen maurerifd) en Anftrid ) gemamt, 3ur meitoerbreiteten
DTaurerei felbft unb ihren meittragenben 3FoIgeerfd) einungen
in ber Literatur unb im kulturellen £eben , gefeilte fid) um
bie ÖJenbe öes 18 . Jahrhunberts bie ardjäologifche Gempler-
forfdjung.

Don grunbfalfd)en Dorausfekungen über bie Sdjulb ber
(Templer unb ihren angeblidj großen (Einfluß auf bie Bau¬
korporationen unb bas Kunftgemerbe ihres 3eitaliers aus-
gehßnb , erfanb man ein 3örfd ]ungsfpftem, bas 3ahr3ehnte
hinburd ) als Ridftfdjnur für fämtlidfe Sd)ulbbemeife bes
(Drbens anerkannt mürbe unb erft burd) bie grofcen Um-
mäl3ungen unb Jortfdjritte auf bem Gebiete ber Kunft-
gefd)id)te unb ber chriftlidjen Ardjäologie um bie BTitte
bes 19 . Dahrhunberts in nidjts3 erfiel.

Den Anfiofc3U biefer gan3 eigenartigen ardfäologifdjen
Gemplerforfdjung fjtdmrt, allem Anfd êin nad) , bie (Enthül¬
lungen bes bebeutenben ©rientaliften 3ofef SFreiherrn
oon l) ammer-Purgftall gegeben, bie in ber GefeHfchaft
bie krankhafte (Erfdjeinung ber Gempelariomanie 3 ur 5olge
hatten. 1 Geftütjt auf bie miffenfdjaftlidjen Spekulationen
f)ammers mürbe bie bamals nod) unbeutbare, rätfelhaft

1 Die <5ef(f?ic£?te öer Hffoffinert aus motgenlättöifdjen Quellen (Stutt=
gartl818 ) , „Mysterium Baphometisrelevatum seufratres militiaetempli,
qua gnostici et quidem ophiani , apostasiae , idoloduliae et impuritatis
convicti per ispsa eorum monumenta " (Sunögtuben öes Qrients , I , £j.
1818) . Dergl . Kuriofitüten Bö . 7 , St . 4, S . 342—357 , 1818.
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ßrfdjßinenöe piaftik an romanifdjßn unb gotijdjßn Kirdjßn-
bautßn mit ößm gßt)ßimßn Kult bßr Gßmplßr in Dßrbin-
öung gßbrad| t. Dißs konntß um fo Ißidjtßr gßfd)ßf)ßn , als
man non Bau - unb Kunftgßfdjidjtß bßs Hbßnblanbßs unb
uon bßr djriftlidjßn Symbolik , biß an bßn mittßlaltßrlicf?ßn
Hbtßißn unb Baubüttßn flßiftig bßtrißbßn rourbß, ba3umal
äufcßrft bßfdjränktß Kßnntnifjß bßfaft.

Hngßtßgt burdj bßn (Erfolg fßinßr Gßmplßrßntfjüllungßn,
biß in IDirblidjbßit kßinß roatßn , Dßröffßntlî tß Qammßr
in rafd?ßr Hufßinanbßrfolgß IDßrkß übßr angßblidjß Gßmplßr-
bßnkmälßr unb Dbolß allßr £trt unb 3 orm , morin ßr biß
Dßrmanbtfdjaft bßr gßbßimßn £ßbrßn bßr Gßmptßr mit jßnßn
bßr Hffaffinßn unb bßr gnoftifdjßn Sßktß bßr ®pf)itßn
klar3ulßgßn bßftrßbt mar. Sßinß 3toar fdjarffinnigßn , abßr
trokbßm falfdjßn Dßütungßn übßr biß Gßmptßrmqftßrißn
murbßn für bißfßn anfonftßn bßbßutßnbßn Kßnnßr bßr osma-
nifdjßn ®ßf<f)ict)tß , Spra <J) ß unb £itßratur fo Dßrfjängnis-
noH , bafc ßr bßi fßinßn Gßmplßrforfd^ungßn fc^Iiß^Iicf? fid)
gß3toungßn fab , jßbßs unßrblärlidjß Stßinbilb unb jßbßn
bi3arr gßftaltßtßn bunfigßtußrblidjßn (Bßgßnfianb runbmßgs
als tßmplßrifcb 3U ßrklärßn . Über nadjmßislid }ß 3 äl|d)ungßn
uon Bapbomßtsköpfßn lißfßrtß Ejammßt fßinßn3 ßitgßnofjßn
Hbbanblungßn , biß fßlbft uon bßm miffßnfd)aftlid)ßn 3orum
mit BßifaH aufgßnommßn murbßn . Dißs bß3ßigßn biß Hß3ßn-
fionßn übßr fßinß tDßrbß uon ma&gebßnbßn Scbriftftßllßrn
in bßn ußrfd)ißbßnßn, bamals ßrfd}ißnßnßn miffßnfdjaftlidjßn
BTonatsfd|riftßn . Qammßrs (Bßgnßr ^attßn mit ifjrßn potß-
mifdjßn Srfyriftßn gßgßn fßinß GßmpIßrßntbüHungßn bßi
ibrßn 3 ßitgßnoffßn gar mßnig ®Iüdi.

Bßi bßr ard) äotogifd | ßn tforfdjung übßr biß ÜTpftßrißn
bßr Gßmplßr murbß bas J)auptaugßnmßrk auf bas 3boI,
Bapbomßt gßnannt , gßlßnkt, bßfjßn Kult förmlid] als bas
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hauptuerbred )en öes (Bröens bei feiner (Einuernaljme galt.
Hllgemein mirö behauptet, öie (Templer gälten ein befon-
öeres Jöol, einen magifdjen ober kabbaliftifcfyen (Talisman,
ein namenlofes f) aupl uerefyrt. Durd) feine Berührung
meiste man gemiffe (Eürtel , meld) e öie XTIilglieöer unter
öen Kleibern trugen.

Die Husfagen über öas beftimmte dempleriöol Bapfjomet
finö fo uermirrt unö unöeutlid) , öafc öaraus eine Beein-
fluffung uon richterlicher Seite auf naiue (Bemüter fefjr
leicht3U erkennen ift. IDilbe (1835 , S . 350 ) erläutert öie
OTöglidjkeit eines folgen Kopfiöols, öas uon öen lieopfyiten
als in figuram Baphometti (Mahumetti) angefefyen muröe.
Seit öem dafyre 1291 mar kein (Templer mefyr im Orient
unö öie Gebräuche unö Heligionsbegriffe öer Sara3 enen
maren öaljer öen (Templern fo 3iemlid) fremö , momit fid)
aud) manche fonöerliche konfufe ßusfage öer (Templer
erklären liefce.

Die Derefjrung öiefes magifdjen Kopfes, öes angeblidjen
Bapljomet (uon IKoljammeö ab3uleiten) , öürfte öen Klage-
anmärtern öes (Bröens uiel Kopf 3 erbred )en uerurfadft
Ifaben , öenn man fprad ) fef)r uiel über ihn unö erpreßte
aus öen angeklagten (Templern allerlei miöerfpredjenöe
ßusfagen, konnte i^n aber merkmüröigermeife nicht3U
(Befiehl bekommen. f) älte öas Jöol als (Eigentum . öes
(Bröens in öer Hrt beftanöen, mie es auf uerfdjieöene
IDeife gefdjilöert mirö , fo märe es öem (Tribunal nid)t
ferner gemefen , menigftens eines (Ejemplares öiefes
beöeutenöen Corporis delicti habhaft3U meröen , mas
eben nicht öer 3all mar. IDilke ermähnt in feinem treff¬
lichen IDerke (S . 357 ) über öen (Bröen gan3 richtig , öafc an

jfjrn öer 3 eitgemäjge ßberglaube klebte, unö mas
if)m in Dingen öer Jöolatrie uorgemorfen mirö , kann öem
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gan3 en 3eitatter3 ur £aft gelegt merben . IDitke meint aud),
ber (Brben ftünöe gemäfc feiner geiftigen Reife unb kök^ n
Politik feit 6er lebten t) ätfte öes 13 . Jakrkunberts mit
Staat unb Kirdje überhaupt im IDiberfprud) , ID 03 U nod)
anbere DTomente potitifdjer unb befonbers mirtfdjafttidjer
tTatur kin 3 U 3ufügen mären , bie für ben Untergang biefes
reifen unb mädftigen (Brbens bas XHeifte beigetragen
kaben.

Jammer täfct fid) in ben Junbgruben bes ©rients
(Bb . VI , tjeft I) in eingekenbe Betradjtungen über bie
templerifdfen Bapkomete unb (Brate ein . (Er ftütjt fid) auf
bie Iegenbäre Derekrung bes Kopfes, ber bie keimlidje
opkitifdje Hexerei unter fpmbotifd ) er f)üHe uerftecken fotl,
ferner auf angebtidje gnoftift^ e Spmbote uon alten kuriofen
(Begenftänben , bie in uerfd )iebenen Kabinetten aufgekoben
mürben , unb fükrt bamit ben Bemeis ber ke ^ erifcken 3bo-
latrie ber (Templer.

Die miffenfckaftlicken (EntküIIungen Jammers über bie
Bapkometköpfe, bie (Brate unb bergleidjen mpftifdje
(Dbjekte unb Darftettungen killen 3ur 3otge, bafc man in
ben ßntiken- unb Raritätenkabinetten allerlei mpftifdjes
3eug in ber Kteinptaftik 3U faknben begann. IDas uner-
ktärlid) erfdjien , mürbe einfad) als templerifd) be 3 eid)net.
3ebe unfdjeinbare ältere 3ügur , jebes Steinbitb rein figu-
ratiuen 3medies an Kirdjen ufm . mürbe bamit in Der-
binbung gebradft , bis man fdjtiefetid) nid)t mekr unter-
fdjeiben konnte, metdfe Köpfe unb Figuren ats angebtid)
ed)te Bapkomets an 3ufpred) en mären unb meldje ©bjekte
plumpe 3ätfd )ungen feien.

Don ben Dielen als Bapkomets erklärten Steinköpfen
an nieberöfterreid )ifd)en Kirdjen finb in ber Überlieferung
nod) einige menige als foldje erkalten geblieben. (Es fei
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nur auf öie Steinköpfe in Baben, tDürflad) , (Eggenburg,
Pulkau , Sdjöngrabern, IDuIfenöorf , Rußbadj ufm . hin-
gemiefen. Der berüfjmtefie „ Baphometkopf“ , ein Baumeifier¬
kopf, ifi mohl jener an öer XlTöblinger Spilalskirc^e , öer
als mpftifdje 5igur eines öer iniereffaniefien ©bjekte an
einem Kirdjenbau gilt. (Einen Baumeifierkopf finöet man
aud) an einer redjten (Ehorgemölberippe öer Kirdje in
Perd)iolösöorf . 1

Die Döolatrie mar eine im gan3 en OTitfetalter fiark
uerbreifete gefellfdjaftlidje (Erfdjeinung . (Es 3eigt fid) öa-
her , mie ienöen3iös konfiruieri öie Hnklage gegen öie
(Templer erfd?eint, unö anöerfeiis , mie einfeiiig unö beeinflußt
öie einfdjlägigen ardjäologifd^en 3orf <bungen gebanbbabi
muröen . Hftrologie unö HIchemie fomie geheime ©iffen-
fdjafien überhaupt muröen uon öen XlTönd)en , öie öie ton-
angebenöen (Beiftesführer öes BTittelalters maren, als ernfte
TDiffenfdjaften betrieben. Jn öiefes uer3midtte , obfkure
(Bebiet uertieften fi <b öie beöeutenöftenmöndjifchen (Belehrten;
öaß öie (Templer aud) öaran genafdjt haben, ift öaher leidjt
begreiflid) unö erklärlich . Hber näher als außenftehenöe
Daien öürften fie 3 U öiefen (Beheimniffen kaum geftanöen
fein . IDilke (1835 , 5 . 301 ff. , 347 ff.) bemerkt öa3 u gan3
richtig , öaß öie geheimen aöeptifdjen, aftrologiften unö
d)pmifiben ©iffenfdjaften öer Hraber, uon öenen bekannt-
lid? öiefe Dis 3iplinen 3um großen (Teil ausgingen , fi<b
höd)ftens öie (Tempelkleriker , ni«bl aber öie (Tempelritter
angeeignet haben. Da3u gehöre eine eigene miffenf <baftli<be
Dorbilöung, meldfe bei Bittern, öie mohl aufgeklärt unö

1 3ut Derfjütung tünftiger Bapbometentöedungen fei fjier nermerft,
öafj öer Steintopf an öer Stützmauer öer Kirche non Roöaun einem heiligen
3of?annes non Hepomut angefjört Fjat, öer notf? oor etma 30 3afyren auf
öer Breitenfurterftrafoe Öen tDanöerern feinen fnntmlifdjen Sdjufe bot.
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meltgebilbet , aber nid)t gelehrt maren, fiel) nicht oorfinben
konnte. Die praktifdje Kabbala, ber (Eebraucf) öer ßftro-
logie , bas Spiel mit öen (Talismanen unb Hmuletten mar
felbftoerftänblid ) ben (Templern mie jebermann nid)t fremb.
IDie jeber gute (Chrift, fo mürbe aud) ber (Tempelritter
non ber o olksgläubigen flnfdjauung feiner 3eit ooll unb
gan3 beherrfdjt . 3ubem mufc man bie kird)lid)en 3uftänbe
biefes 3eitalters , bas oerbreitete Sektenmefen im Orient
oor Hugen h &&ßn , beffen (Einflüffen nic^ t nur bie (Templer,
fonbern aud) anbere Kreu3 faf)rer unterlagen.

Hicolai ermähnt in feinem „Derfud) über bie Befähi¬
gungen, mel ^ e bem (Templerfjerrenorben gemadjt morben“
(Berlin unb Stettin 1872 ) auf Seite 134 ben Junb eines
(Talismans „ im Orabe eines gemefenen üemplerherren an
einem gemiffen Orte in Deutfdjlanb “

. ßngenommen , bafe
biefe mangelhafte XTTitteilung auf IDahrheit beruht , fo
liefee fid) ber Junb auf (Brunb ber eben ermähnten 3eii-
umftänbe erklären.1

Selbft ben Johannitern unb anberen Orben in Paläftina
mollte man lange oor ber Hburteilung ber (Templer legerer
Sünben oormerfen. Die Johanniter felbft hatten gegen biefe
oerleumberifdjen ßusfagen ihren harten Kampf3U beftehen.

Jm Jahre 1794 erfd)ien im XlTaga3 in ber Kunft unb
Literatur . (IDien , II . Jahrgang , 3 . Bb . , S . 163 ff .) eine
ßbhanblung über bas (Eehßimnis ber (Templer , morin ber
Derfaffer bas (Templeribol für einen im Blitielalter üblid)
gemefenen 3auberkopf , eine ßrt „ Stein ber IDeifen “ hält,
mas er aud) an berfjanboieler hiftorifd )erBeifpiele3 u bemeifen
oerfudjt . ßlbert oon Bollftäbt , ber berühmte ßlbertus Blagnus,

1 3ß>ei in jenen 3eiten üblid} getoefene, {ebenfalls aus bem ©rient
importierte Salismane finb im tDerfe oon Hicolai als Sitelbilöer repro*
ÖU3iert.
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befaft unter anberem einen folgen metallenen Kopf , ben er
burd) geheime Künfte „ fprechen “ lieft . Damit erklärt fi <h mohl
bie überliefertePhrafe bes „ rebenben Hauptes“ ber (Templer . 1

Bifdjof IHünfter t}at in einer ßbhanblung über bie hcwpt-
fä^ li^ ften Befähigungen gegen bie (Templer3U bemeifen
uerfucht , baft ber in Hebe ftehenbe 3auberkopf ein Reliquien-
bebältnis gemefen fei , bas auf bem ßltar ftanb unb burch
Küffen unb Derbeugungen uerehrt mürbe , unb baft bie
(Templer biefen Kult mit ihrem 3eitalter gemein gehabt
hätten . 3 ßu <h XlTitlauer ift berfelben finfidjt (Böhmens
Denkmale ber (Tempelherren , Prag 1822 , S . 17) unb bemerkt
3uftimmenb I)iu3u , baft biefe Köpfe uermutlidj nachgeahmte
Köpfe oon ^ eiligen roaren , in benen ihre Reliquien auf-
bemahrt mürben , ein Brauch , ber in ber kalholifchßn Kirche
allgemein üblich mar unb gegenmärtig noch ift . Hach ®tte 3
kamen burch bie Römer3üge ber Deutfchen u^ ählige
Heiltümer aus Italien nach Deutfchlanb , burch bie Kreu3-
3üge aus Konftantinopel unb Jerufalem nach öden euro-
päifchen £änbern . DasReliquienküffen hat fich noch erhalten
unb in Dielen kirchlichen Schatzkammern hat man Gelegenheit,
fich3 U über3 eugen, baft alte Reliquienbehälter aufter Heiligen¬
figuren auch bie b^arrften Der3 ierungen aufmeifen unb bamit
roohl nur bie nun aufgeklärte phantaftifche Kunftrichtung
ihrer 3eit bokumentieren.

1 Dergl . 5inte , Papfttum unb Untergang bes Gemplerorbens, I .,
327 ; S . Reinadj, La tete magique des Templiers , Revue de l ’hist . des
religions , 1911 , I , 25 ff . — Uod} f?eut3utage mirb in 3afjtmar!tbuben
mit fogenannten „rebenben Köpfen unb Puppen " ejperimentiert , eine
Kunft , bie betanntlid? burd? optifcbe Säufd?ung unb Baucbrebnerfunjt
3uftanbe gebracht mirb.

2 Symbola veteris ecclesiae artis operibus expressa.
3 Ejeinrid? CDtte, tjanbbud? ber fircf?Itd?en Kunft =Archäologie bes

beutfcf?en UTittelalters, Ceip 3ig 1883, V . fluft . I . 183.
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(Eine Jorfchergilbe ibentifoiert bas (Templeribol mit
bem Saloator -, (Elfriftus- ober Johanneskopfe , bie im
BTittelalter religiöfe OTobebilber maren. IDilke möchte
jebod ) biefe beiben Darfiellungen unterfdjieöen toiffen.
ßrd)äologif<he (Erfahrungen Ijaben bie Dermutung einer
Jbentifi3ierung ober Dertoechflung 3 um (Teil befiätigt. So
toerben ein Saloator - unb ein Sonnenkopf , Bippenfchlufc-

IDiirflad } , oom Dolke als
Baphomete erklärtunbebenfo
fteht es an anberen (Brten,
mo bie meiften angeblichen
Baphomete eben einen ber
brei genannten Köpfe bar-
fteHen . Hud) aus ber <Ee-
fdpchte ber (Templer erhellt
fid) , ba& ber Johanneskopf
mit jenem XlTuhamebs oer-
toechfelt murbe . Die breiKöpfe
ftanben in allgemeiner Ber¬
eitung unb bienten als
plafiifiher Schmudi nid)! nur

an Kirchen, fonbern auch an ben IDänben ber Klofterräumlidj-
keiten unb befonbers als Siegelbilber . Das Siegel bes
Johanniterorbens in BDien aus bem 13 . Jahrljunbert ^eigt
einen „ (Eral “ (Schüffel) mit einer l) oftie , bie einen Johannes¬
kopf enthält . Das St . Johannisfpital in IDien hotte im 14 . Jahr-
hunbert ein Siegel mit bem Johanneskopf unb bie Stabt
Gprnau befiel ein Siegel aus bem 14 . Jahrfjunbert mit einem
foldjen Kopf . (Einen ähnlichen Kopf , mit Dornen auf bem
f) aupte , finbet man auf einem bekannten Gemplerfiegel
(ßbb . 2) . Diefer Kopf tourbe als Baphomet erklärt, mas natür¬
lich miberfinnig ift. (Er bürfte bas Bilb eines Jamiliemoappens

fteinbilber einer Kirche in

flbb . 2 Sempletfiegel
(Otugulirt S . 141)
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bßs bßtrßffßnbßn Komturs, bas fpmbolifdjß dßmplßrtjaupt
obßr jßnßs ößs t) ßilanbßs obßr Jotjannßs bßs Gäufßrs bar-
jtßllßn. 1 Dßr Jobannisbopf , bßr im Kapiißlfaal bßs ©rbßns
tjing , murbß in bßr Untßrfucfjung gßgßn bßn ©rbßrt nid)t
ßrmäbnt , mßil bßffßn Dßrßtjrung bßi bßn (Tßmplßrn unb bßi
anbßrßn ©rbßn ßinß fßlbftDßrftänblidjß mar.

f)ißr anfdylißfeßnb fßi in Küqß ßrmäbnt , bafc fßitßns bßr
(EßmpIßr -Hrd) äoIogiß mit feir^ Ii^ ßn Kunftgßgßnftänbßn übßr-
baupt uißl tDßfßn gßtrißbßn murbß . tTlßfekänncfyßn, JDaffßr-
bßdmn, Kßld)ß, £ßud)tßr u |m ., biß 3untßifi aus romanij^ ßr
3ßit ftammßn unb babßr mit bi3arrßm ornamßntalßn unb
figuralßn Sdjmudi Dßrfßbßn finb , murbßn als (Eigßntum
bßr Gßmplßr bßftimmt. Iibßr biß „ flammßnbß S <balß“

3 u
Jiifcßn bßs ©rojgmßiftßrs, iibßr bßn fogßnanntßn „ gßnßtifdjßn
Bßdjßr“

, iibßr fonbßrlidj gßfialtßtß £ßud)tßr unb Kannßn
in dißrform (bas Köngingrä^ ßr CTißr , bas Pfßrb uon
Koffir3 ufm .) unb fßlbftüßrftänblid ) aud) iibßr bßn ^eiligen
©rat murbßn gan3 ß gßlßt?rtß Hbbanblungßn gßfcbrißbßn,
biß bßutigßntags jßbßn IDßrt üßrlorßn babßn.

Dßn bßriibmtßn bßiligßn ©rat pafctß man bßn Gßmplßrn an,
inbßm man bißfßn (Brbßn mit bßm Kittßrorbßn bßr Didjtung auf
bßr Burg KTontfalua, bßn dßmplßifßn , oßrmßdifßltß unb bamit
ifjrßm jobannßifdjßn Ritus ßinß bßfonbßrß Bßbßutung gab.
Das Brubßrmabl murbß im (Drbßn ftßts sub utraque gß-
fßißrt unb biß Hustßilung bßr bßibßn (Elßntßntß fanb untßr
Dorlßfung bßr ßrftßn Dßrfß bßs Jobannßs -CEoangßliums
ftatt , biß Konfßbration abßr im Sinnß bßr IDortß : „Das ift
bas Brot (Dottßs, bas t>om J)immßl kommt , unb gibt bßr
BMt bas £ßbßn “ ufm. ((Euang . Jot ). 6, 33 .35) . Dßr Kßld)
murbß in bißfßm jobamißifcbßn Bunbßsmabl als mßrtuoHßs

1 Dergl . Sd?üpfetling , Der aempIerf )etrenor&en in Deutfdjlanö. Bam=
betg 1916 , S . 38.

31



Sinnbilb bßr Brubßrlißbß miß bßs (Drbens überhaupt an-
gßfßlfßn unb ftanb bßm 3 ufoIgß in glßidjßr Dßrßfjrung miß
bßr Hbßnbmablbßld ) obßr fßin Ijerrlidjfler Bßpräfßntant,
bßr ^eilige (Eral , bßr im UTittßlaltßr als BTitfßlpunkt bßr
cfyriftlidjßn Spmbolik ßrmäijlt murbß. (Es märß abßr oßr-
fßt}It , bßn Ijcxlxgert (Eral ßinjig unb aüßin in birßktß Der-
binbung mit bßn Gßmplßrn3U bringßn . 1

Rn bßr Spmbolib bßs (Brbßns fpißltß bßr Kßld) unb biß
£)oftiß ßinß micfyiigß Hottß. Rn bßn Komturßißn unb
KapßHßn fanbßn biß Rrdjäologßn biß bßibßn Rttributß mit
3 toßi brßnnßnbßn Radmln als ®rbßnsmabr 3 ßid)ßn aus-
gßtjaußn, unb fßlbft auf Bilbßrn uon Hittßrn ßrblicbt man
bßn Kßld) in bßr Qanb . Rn bßr KapßQß Sta . ITIaria BTaggiorß
3U Bologna , biß ßfjßmals (Eigßntum bßr dßmplßr mar,
bßfinbßt fid) ßin (Erabftßin mit bßm Hßlißf bßs dßmpßl-
bßrrn pißtro Rotis , bßr 3U Rnfang bßs 13 . Rabrlfunbßrts
ftarb . Rn fßinßr i) anb bjält ßr ßinßn Kßld) . 2 Rn bßr Kird)ß
bßs dßmplßrbofßs 3 U Hßdmrßtj am Ußdtar ift bßr (Erabftßin
ßinßs dßmplßrprißftßrs aus bßm Ratjrß 1302 angßbradjt.
Gonrabus bß (Eolia, bßr in gan3ßr Rigur in prißftßrlid} ßr
KIßibung ßrjdjßint, ^ ält mit bßibßn tjänbßn fßinßn Kßld),
bßn man 3mar Ijxer aud) als Rttribut bßs Prißftßrs bßutßn
bönntß . Diß £ßgßnbß bßs (Erabftßinßs lautßt : „Anno Do.
MCCCII . XI. Maji Obiit frater Conradus Sacerdos de
Golia , Fundator domus istius et Cantor Boxberge .

“
Um 1820 fanb man auf bißfßm i)ofß 3mßi altß ßifßrnß
©fßnplattßn mit 3mßi dßmpßl ^ ßrrßn in uollßr Rüftung. 3

1 mitte 1835, S . 305, 338.
2 milte 1835, S . 305 , flnmertung 53b . — Damals mar bie Ketd?*

ent3tef!ung nocf? nicftt allgemeines Kircftengefefc.
3 d . £ . Stiegli ^ , Don attbeutfcfjer Bautunft , £ei3pig 1820, S . 237;

„ Die Kunftbentmäter Babens , Kreis lUosbacfy" non ©cttfelbäufer.
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Das breifadje Dreiedt ein altes Symbol ber (Bottheit,
mar bas Hmts3eidjen bes Prälaten im Heerlager ber (Templer.
(Es ift ßonftruieri burdj (Ein3eid)nung breier gleicfjfeitiger
Dreiedte in ein großes Dreied ?.

Huf ben (Brabfteinen ber (Tempelritter 3U Bonbon halten
uiele Bitter bie l) änbe 3um (Bebet gefaltet , anbere mieber
finb in üblicher ritterlicher Haltung mit bem Sdjmerte unb
bem Sdjilbe in ben T) änben bargefteßt . Bei ben meiften
fällt bie ßreu3meife Jufcfdjenßelfteßung auf . Bei ben
(Templern mar es nämlid) frommer Sinn, ihre (Toten mit
getreusten Sdjenbeln ins (Brab 3U legen , mas baher auf
ihren (Brabfteinen plaftifch miebergegeben mürbe , tladj
mittelalterlicher Ritterfitte mürben ben (Brabfteinfiguren unter
ihre Jüfce (Tiere beigegeben , benen man Dor etma100 Jahren
auch eine heiönifdje Spmbolib 3uf<hreiben moßte (Hbb . 3).

(Es ift oon tDichtigßeit herDor3ufjeben, bafc bie (Templer an
(Brbensfpmboliß eigentlicharmmaren . Sie hulbigten bemjohan-
neifdjen dhriftentumunb hatten baher fo3ufagen einen geläu¬
terten religiöfen Kult, ber freilich öurdj bie3eitoerhältniffe
fremben (Einfliiffenuntermorfenmar. Das Johannishaupt , ber
Held? mit ber Qoftie, bas (Dpferlamm maren Sinnbilber, bie aß¬
gemein uerbreitet maren unb nicht aßein biefem (Drben3U-
ßamen. 1 Die ©rbensfafjnebeftanb aus bem meift unb fd)mar3
geteilten Beaufeant unb trug als Unterfdjrift : Non nobis,
Domine, non nobis sed nomine Tuo da gloriam ! (Hid)t
uns , o l) err, nidjt uns , fonbern beinern Hamen Derleifje
Ruhm) . Hls ©rbenskleib trugen fie einen meinen HTantel
mit ad) tedugem rotem Kreu3e. Die meijge Jarbe foßte

1 Das £ amm mit bem Kreuze erfreute ficf? bas gan3e mittels
alter f)inburcf } bei allen © eiftlicfyen unb Ritterorben feines Beftanbes.
Hls Siegelbiib finbet man es bei ITCöncbsorben ( Dominifanern,Huguftinern) ,
Spitälern unb Stabten ( Brijen ) .

3 Der (Xempefberrenoröen in Hieberöfterreicfj . G. 15. 33



Sqmbol ber Hcint?eit unb biß rote jenes bes blutigen
HTärtqrertobes jein . 1 ßufeer bem roten Kreu3e , bas bie
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1 Dergl. im übrigen 3ur Symbolil bet meinen Uläntel „ Der=
gleicftenöes fjanöbudj ber Symbolil ber Breimaurerei" uon Dr . 3ofef
Sd?auberg, Sdjafffjaufen 1861 , I , 258.
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(Templer unter Papft (Eugen III . ( 1145 bis 1153 ) als be-
fonberes ßb3 eidjen annahmen, mar es im ©rben allgemein
Braud), fi <̂ eines in einem Kreife eingeseidjneten Kreu3-
3 eid|ens © 3 U bedienen , ber auf (Begenftänben eingebrannt
mürbe , bie (Eigentum bes (Drbens maren. 1

Das alte IDappen ber (Templer , meines 3mei Bitter auf
einem Pferbe barfteüt , mirb als eine (Erinnerung an bie
erften 3eiten großer ßrmut gebeutet , unb biefer Braud)
dürfte jebenfatts dem ein-
heimifdjen Braune im
(Brient nadjgeabmt morden
fein , ber nod) ^eut3Utage
bei ärmeren Leuten üblid)
ift (ßbb . 4) . ^

3n den Kreis ber demp-
lerfpmbolib bann man
fdjliefclid) den fagenljaften
3auberbopf l)irc3ured)nen,
ber mie ermähnt eigentlid)
(Bemeingut bes 3eitalters
mar.

Diele dem demplerorben
angebidjtete Spmbole an
Kird)en unb anderen (Be-
bäuben maren im UTittel-

1 Prüfe , ©ntundlung unö Untergang öes ©empleroröens , Berlin
1888, S . 32 , fpricfet non einem Breoe fllejanöers III . , herunter Berufung
auf eine Derfügung (Eugens III . öie öurd? ein einge&ranntes Kreu3 als
(Eigentum öer Templer gelenn 3eicf?neten Ejeröentiere in feinen Scfeufe
nafpn.

3 Dergl . © uftao Sdjnür, Oie urfprünglidje © emplerregel , $rei-
Burg im Breisgau 1903, S . 75 . flnmertung in miltes © efdjidjte öer © ernpler*
Berren , I . , 26.

UBB . 4 . © emplerfiegel
( Orugulin S . 136) .
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aller lanbläufig, anbere mieber ben (Templern fogar gütlich
fremb . Eingenommen , ber (Brben tyätte tatfächlid ) Klpfierienmit
ihrer befonberenSpmbolib befeffen , märe es mobl3 U gemagt,
3U glauben, baft er biefelben in Stein ausbauen lieft , um
fie ber Öffentlichkeit preis3ugeben. ITlan työtte cor allem
bie Bilber ben Steinmetzen anuerlrauen müffen , mas an
unb für fid) mit ben angeblichen (Beheimniffen eines
(Brbens bäum in (Einblang3U bringen märe . 3ubem ifl
es bebannl, baft in jener 3eilperiobe bie (Beifilid )beit ben
f) öbepunbt ihrer UTacht erreicht hat unb ben Kirdjenbauten
bünftlerifd ) felbft uorfianb . (Ebenfo ifl es ein Irrtum , bie
uielen falprifdjen piafliben , bie man an romanifd)en unb
goiifdjen Kirchen antrifft, als Sinnbilber ber Steinmetzen
an3ufeben . Diefe Bilber fleüen im (Seifte ber 3eil Tarnungen
unb finnbilbliche £egenben in fatprifd)er XDeife , Darftellungen
aus ber heiligen Schrift , (Typologien ufm . bar . Siefpradjen
3um Dolbe offen , mie bie HTenfchheit, gefd)toeige benn erfl
bie (Beiftlidjbeit nicht fein folle, — Derfteinerte IDinbe , bie
bamals , mit Rücbfidjt auf ben allgemeinen moralifchen
Riebergang, ber aud ) in geiftlichen Kreifen febr ftarb ein¬
gegriffen hatte , ihre IDirbung nidjt uerfeblt haben bürften.
Die (Begenmart betrachtet fie freilich mit anberen Rügen
unb finbet fie , bem 3eitgeift nicht Rechnung tragenb, als
Kirchenbilber gefchmacblos . 1

01s im 3eitalter ber Renaiffance bie beutfdje Bauhütte
an Bebeutung uerlor, befchulbigte man fie unter anberem,
Don ben (Tempelherren ab 3 uftammen u . bgl . m . Dies bemog
bie Dorfteher unb Rbgeorbneten uon 19 Korporationen
Derfdjiebener Sänber, fid) am 24 . Duli 1535 3U Köln3U
oerfammeln, mo fie jene benbmürbige Urbunbe uerfaftten,

1 Dergl . UTatlly , allerlei merfamröigfeiten t>om mienet Stephans 1

öom , mien 1923 . S . 8 ff.
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mit ber fie beflrebt mären, allen Derfolgungen entgegen-
3Utreten. Das bamals entftanbene XTlärdjen non ber (Tempel-
prrenabfiammung ber Bauptte unb ber fpäteren jpm& oli-

itäM
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flbb . 5 . Hunöe demplerfitdje 3 U üambriöge
( Drugulirt, S . 180 ) .

fcpn Freimaurerei mürbe in ber Folge non mandjer Seite
tropem ernjt genommen . 1

i Dergl . £) elömann , Die btey aelteften gefcbicfytücfyen Oenlmale

bet teutfcfyen Bxeymaurerbtüöerfcbaft, Hxau5819 , S . 308 . UTailly , KatI)o=

Iifd?e Rofenfieu 3erei ( ©üulte melt Itx . 56, 3of?annes Baum , Pfullingen,
I , 1921 ) .



Die nid)t fomotjl mit bem ^eiligen (Erabe , als oietme^r
mit ifyrer ßnfieblung neben öem Juftinian-Omarifdjen
3 eIfenbom auf HToriafy 3ufammenf }ängenbe Dorliebe ber
(Templer für polpgone unb Hunbbauten , bie fid? in (Englanb
unb Jrankteid) kunbgibt , bürfte 3um Hnlafc gegeben Ijaben,
bie (Erbauung ber meiften Hunbbauten in JHitteleuropa
ofyne nähere Unterfudjung biefem Ritterorben 3U3uf ^ reiben. 1
Selbft H)ilke fyat fid) in feiner (Eefd )id)te ber (Templer!)erren,
mie es fdjeint, 3U biefer Rnnafjme oerleiten Iaffen, inbem er
einige Hunbbauten in Rieberöfterreid ) alstemplerifd) erklärt.

Die ard}äo!ogifd}en Unterfudjungen in unferem £anbe
tjaben ergeben , bafc ein birekter (Einfluß feitens ber geift-
lic^ en Ritterorben auf bie Baukunft nid?t ausgeübt mürbe.
IDafjrfdjeinlid) ift es , bafc bie Jtalienmanberungen mit ber
Kreu33ugbemegung einen gemeinfamen (Einfluß auf biefe
Bauform unb itjre Ornamentik ausgeübt 1jaben , miemol)!
es anberfeits bekannt ift, bafe ber Runbbautendjarakter
fdjon ben älteften Dölkerfdjaften eigen mar. a Das kunft-
E?iftorifd?e (Ergebnis ifjrer Dekoration unb piaftik meift
fomol)! einen Iombarbifdjen als aud) orientalifcfjen (Einfluß
auf, morüber bas nähere im grunblegenben IDerke über
bie nieberöfterreid )ifd)enKird)enportale oonDr. R . K . Donin
3U finben ift.3

HTan mar über3eugt , baft bie (Templer einen
(Einfluß auf bie (Erbauung adjtedüger Kirdjenanlagen
ausgeübt Ratten. Damit moHte man bie Dere^rung ber

1 Dergl. ©tte I , 24 ; Stieglifc, S . 58 ; Scfjüpferling, S . 76, 158, 183.
2 Dergl. unter ankeren : Über Hunbbauten, mit befonberer Berüd'

ficfjtigung ber Dreifönigslapelle 3u dulln non Dr . Karl £inb. Ulitteilungen
ber 3entraItommiffion XII , 1867, S . 147 ff . 3atob , Die Kunft
im Dienfte ber Kirche , £ anbsbut 1885, S . 29 ff . ®tte I , 68 9.

3 Dr . Ricfyarb Kurt Donin , Romanifdje Portale in Hieberöfterreicb,
IDien 1915.
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gnoflifdjcrt ^eiligen Hiäjt nad )roßifßn . IHart bßfdfäftigtß fid]
mit bßr Bßtradjtung übßr biß ad)tßcbigß 3otm oon Kapßflßn
unb JDßifjmaffßrbßdißn unb fanb bßgrßiflidjßrmßifß an
gotifdjßn Kird) ßn ßinß rßidjß Husmat )!, biß jdjlißpd ) biß
(Entbßcbßr in Dßrlßgßnfyßit bradjiß . Dabßi murbßn biß uißlßn
in nißbßröjtßrrßid ) ußrbrßitßtßn (ErabbapßHßn aus nad |-

tßmplßrifcfyßt , ja fogar barocbßr 3 ßit , nid )t iibßrfßfyßn , biß
bßbanntlid ) polpgonal nad ? bßm trabitionßtlßn XITuflßr bßr
^ßiligßn (Brabkirc^ ß in Üßrufalßtn ßrbaut finb unb in bßr
Karmocfyß gottßsbißnft!id?ßn 3 tüßcbßn bißnßn.1

2

Diß f)iftorifd )ß GßmpIßrforfd)ung fjat bßn Bßtoßis ßrbradjt,
bafc man uon falfdfßn Dorausfßt ^ungßn ausging , biß polp-
gonßn Kirdjßnbautßn in BTittßlßuropa runbroßgs bißjßm
(Drbßn 3U3ufdjrßibßn . Das ßin3igß polpgonß Gßmplßrmßrb
ift biß Kapßllß 3U XlTß ^ , biß ßin tjödpntßrßffantßs Dßnbmal
ift , bas grofrß £tf)nlid )bßit mit bßm Gßmpßl in £aon Ifat
unb mit bßn anbßrßn JHonumßntßn in £onbon , (Eambribgß
(Hbb . 5) , nortfyampton 3U bßn mßnigßn fidjßtßn ©rbßns-
bapßllßn , biß nod ] ßrtjaltßn finb , gßtjört.*

1 3 um Beifpiel in Canbegg bei Pottenborf , £ aa, Utaria Sonjenöorf,
St . Peter bei tTeuntirchen , Bifamberg ufto.

2 Sine Betreibung biefes Baues finbet fid) im Eöerle non
Or . Ui . Schüpferling (S . 17) . flrchäologifch oon Beachtung märe 3u
ermähnen, bafj biefes ©ttogon auf 3erufalem uermeifen foll. 3m Sy m-
panon ber fchmalen Singangstüre ift noch bas oerftümmelte Sempler-
freu3 3U fehen. Oer 3unenraum meift ein fpifcbogiges Ktoftergeroölbe
mit eigenartigen tlifchen auf.
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