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S. Adriani in Foro: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 
 
S. Agathe (in Suburra) (Sant'Agata dei Goti), Via Mazzarino 16: (Titel)kirche 
eines →Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 279–284 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 822 

 
S. Agnetis (Sant'Agnese in Agone), Piazza Navona: Titelkirche eines →Kardi-
nalpriesters 1517 – 1654. Der Titel wurde 1654 verlegt nach Sant'Agnese fuori 
le mura (extra moenia). 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 284–296 
→Cocquelines 6,3 S. 282f. Nr. 194 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 822 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 6 

 
S. Alexii: Titelkirche eines →Kardinalpriesters im 17. Jahrhundert (→Eubel 4 S. 
41). 
 
S. Anastasie: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 322–332 
 
S. Andree de Valle (S. Andrea della Valle): Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters seit 1960. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 349–366 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 824 
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S. Andree inter Hortos (S. Andrea delle Fratte): Titelkirche eines →Kardinal-
priesters seit 1959. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 332–340 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 824 

 
S. Angeli in Foro Piscium (Pisciario, Peschiera), Via del Portico d'Ottavia: 
(Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 384–392 
 
S. Antonii de Patavio (S. Antonio di Padova), Via Merulana 124: Titelkirche 
eines →Kardinalpriesters seit 1960. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 410–413 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 829 

 
S. Apollinaris: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1517 – 1587 und seit 1929. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 417–421 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 825 

 
S. Athanasii Grecorum (S. Atanasio dei Greci), Via del Babuino: Titelkirche 
eines →Kardinalpriesters seit 1962. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 422–424 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 825 

 
S. Augustini, Via dei Pianellari: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1590 – 
1608. auch im 17. Jahrhundert (→Eubel 4 S. 40) 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 296–308 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 822, 824 

 
S. Balbine, Viale Guido Baccelli: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul 
zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 424–430 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 826 
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S. Barbare in Satro (S. Barbari alla Regola). Via de' Giubbonari: Titelkirche 
eines →Kardinalpriesters 1551 – 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 433–435 
 
S. Bartholomei ad Insulam oder in Insula oder inter duos Pontes (S. Bartolo-
meo all'Isola): Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 435–445 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 799f. 

 
S. Bernardi in Thermis, ad Thermas (S. Bernardo alle Terme): Titelkirche ei-
nes →Kardinalpriesters seit 1670. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 450–456 
 
S, Blasii de Annio: Titelkirche eines →Kardinalpriesters im 17. Jahrhundert 
(→Eubel 4 S. 40) 
 
S. Calixti: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. Der Titel 
wurde vor der Zeit Alexanders III. verlegt nach →S. Marie trans Tiberim. Er-
neut seit 1456. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 269–278 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 801 

 
S. Caroli ad Catinarias: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1616 – 1627 
(→Eubel 4 S. 41). 
 

Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 801 

 
S. Caroli ad Cursum: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1627 – 1639 
(→Eubel 4 S. 41). 
 

Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 801 

 
S. Cecilie: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 279–346 
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Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 828 

 
S. Celsi: in dieser Kirche tagte die →Audientia litterarum contradictarum, vgl. 
z.B. Nürnberg, Staatsarchiv, Eichstätt Urk. 1480 VI 22. 
 
S. Cesarei a porta Acie oder in Palatio (S. Cesareo), Via di Porta S. Sebastiano: 
Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1517 – 1587, (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons seit 1603. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 525–537 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 801 

 
S. Chrysogoni (Grisogoni) trans Tiberim, Piazza Sonnino 44: Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 365–401 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 802 

 
S. Clementis: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Marien zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 541–586 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 801f. 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) S. 82–84 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 12 

 
S. Crescentie: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. Der 
Titel wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt nach →S. Sixti veteris. 
 
S. Crucis in Hierusalem (Santa Croce in Gerusalemme), Piazza di Santa Croce 
in Gerusalemme: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Laurentius zugeord-
net. Eine der Kirchen, deren Besuch im →Heiligen Jahr empfohlen wird. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 603–625 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 828f. 
Ludwig von Pastor, Die Stadt Rom am Ende der Renaissacne (Freiburg 1925) S. 126 
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S. Cyriaci in Thermis Diocletiani: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. 
Marien zugeordnet. Der Titel wurde von Sixtus V. auf →SS. Quirini et Iulitte 
übertragen. 
 
S. D. N. ist die Abkürzung für sanctissimus dominus noster, also den Papst. Der 
Zusatz sanctissimus wird erst unter →Paul II. (1464–1471) üblich (erstes Bei-
spiel 1469), vorher heißt es gewöhnlich dominus noster papa. 
 
S. Emiliane: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Laurentius zugeordnet. 
Der Titel wurde vor der Zeit Alexanders III. verlegt nach →SS. quatuor 
coronatorum. 
 
S. Equitii: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. Der Titel 
wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt nach →SS. Silvestri et Martini. 
 
S. Eusebii, Piazza Vittorio Emanuele: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. 
Marien zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 685–692 
 
S. Eustachii: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 692–702 
 
S. Fasciole: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. Der Titel 
wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt nach →SS. Nerei et Achillei. 
 
S. Francisce Romane → S. Marie Nove 
 
S. Francisci ad Ripam: Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1960. 
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Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 441–481 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 802 

 
S. Georgii ad velum aureum (in Velabro), Via del Velabro: (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 49–63 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 803 

 
S. Hieronimi (S. Girolamo al Palazzo Farnese, S. Girolamo alla Regola), via di 
Monserrato: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons seit 1966. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 157–163 
 
S. Hieronimi Illyricorum (S. Girolamo degli Schiavoni), Via di Ripetta: Titel-
kirche eines →Kardinalpriesters seit 1566. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 163–171 
 
S. Honufrii (S. Onofrio): (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons 1517 – 1587, 
Titelkirche eines →Kardinalpriesters seut 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 851–927 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 825f. 

 
S. Iohannis ante Portam Latinam (S. Giovanni a porta Latina): Titelkirche ei-
nes →Kardinalpriesters seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 116–123 und 
Taf. I 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 803 

 
S. Iohannis decollati (S. Giovanni della Misericordia): Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters seit 1969. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 76–85 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 803 
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S. Iohannis Florentinorum (S. Giovanni de' Fiorentini), Piazza dell'Oro: Titel-
kirche eines →Kardinalpriesters seit 1960. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 87–109 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 803 

 
S. Iohannis in Laterano → Lateran 
 
S. Iulii: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. Der Titel 
wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt nach →S. Marie trans Tiberim. 
 
S. Laurentii extra muros: die Basilika San Lorenzo fuori le mura. Eine der Kir-
chen, deren Besuch im →Heiligen Jahr empfohlen wird. 
 

 
 

Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S. 66 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 805f. 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 14f. 

 
S. Laurentii in Damaso (im Palazzo der →Cancelleria), Piazza della Cancelle-
ria 1: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 247–263 
 
S. Laurentii in Lucina, Piazza in Lucina 16a: Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters, St. Laurentius zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 266–282 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 806 
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S. Laurentii in Panisperna (S. Lorenzo in Formoso), via Panisperna: Titelkir-
che eines →Kardinalpriesters seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 286–293 
 
S. Lucie in Orthea (Orfea, Silice, inter Imagines, in Capite Suburae), Via in 
Selci 82: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 299–306 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 829 

 
S. Lucie in Septisolio: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. Bis 1587. 
 
S. Ludovici Francorum (S. Luigi de' Francesi): Titelkirche eines →Kardinal-
priesters seit 1969. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 308–323 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 806 

 
S. Marcelli (San Marcello al Corso), Via del Corso: Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 339–359 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 806 

 
S. Marci, Piazza S. Marco/Piazza Venezia: Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters, St. Paul (?) zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 359–383 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 806 

 
S. Marie ad Flaminiam (S. Maria del Popolo), Piazza del Popolo: Titelkirche 
eines →Kardinalpriesters seit 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 102–151 
 
S. Marie ad Martyres: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons seit 23.7.1725. 
 
S. Marie ad Montem (Madonna dei Monti): Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters seit 1960. 
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Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 793–801 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S.830 

 
S. Marie ad Scalam: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons seit 1664. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 653–682 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 832 

 
S. Marie Angelorum in Thermis (S. Maria degli Angeli): Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters seit 1565. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 383–407 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 830 

 
S. Marie de Pace: Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 67–92 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 831f. 

 
S. Marie de Populo: Titelkirche eines →Kardinalpriesters im 17. Jahrhundert 
(→Eubel 4 S. 45f.). 
 

Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 830 

 
S. Marie de Scala: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons 1664 – 1669 (→Eubel 
4 S. 53). 
 
S. Marie de Victoria, Via XX settembre 17: Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters seit 1774. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 280–301 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 832 

 
S. Marie in Aquiro, Piazza Capracina: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons bis 
1540 und ab 1565. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 469–477 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 832 
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S. Marie in Aracoeli (S. Maria in Capitolio): Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 478–517 
Giulia Barone in: Dictionnaire encyclopédique du moyen âge (Cambridge/Paris/Rom 
1997) 1 S. 107 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 832f. 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 7 

 
S. Marie in Campitello: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons seit 1662, hierher 
verlegt aus →S. Maria in Porticu. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 527–550 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 833 

 
S. Marie in Cosmedin, Piazza della Bocca della Verità: (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 582–619 
Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S.  65 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 833 
Ludwig von Pastor, Die Stadt Rom am Ende der Renaissacne (Freiburg 1925) S. 79 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 8 

 
S. Marie in Domnica, Via della Navicella 10: (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 620–630 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 833 

 
S. Marie in Porticu: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 1662 verlegt nach 
→S. Maria in Campitello. 
 

Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 829 

 
S. Marie in Vallicella, Piazza della Chiesa Nova: Titelkirche eines →Kardinal-
priesters seit 1937. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 204–240 
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S. Marie in Via: Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1551. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 243–255 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 834 

 
S. Marie in via Lata, Via del Corso: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 255–280 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 834f. 

 
S. Marie Maioris: die Basilika S. Maria Maggiore (ursprünglich S. Maria ad 
praesepe, aber so nicht in den Urkunden). Gelegentlich wird sie aber als basilica 
Liberiana bezeichnet. nach ihrem Gründer Papst →Liberius, der ihren Grundriß 
in den wunderbarerweise am 15. August gefallenen Schnee gezeichnet haben 
soll; daher auch S, Marie ad nives. 
Dort wurden immer wieder einmal Urkunden datiert: apud Sanctammariam-
maiorem, insbesondere, wenn der Papst im →Quirinal residierte. eine der vier 
Basiliken, die im →Heiligen Jahr zu besuchen sind. 
 

 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 237–276 
F. Cocchetti in: Niccolò Del Re/ Elmar Bordfeld, Vatikanlexikon (Augsburg 1998) S. 671–
673 
Françoise Monfrin/ Pierre-Yves La Pagan/ Sylvie Chambadal, Sainte-Marie-Majeur, in: 
Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Paris 1994) S. 1509 
→Enciclopedia dei papi 1 S. 604 
Reinhard Barth, Von Petrus zu Benedikt XVI. Alle Päpste (Köln 2008) S. 33 
Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S.  28 
Franco Cardini, An den Höfen der Päpste. Glanz und Größe der Weltmacht Vatikan 
(Augsburg 1996) S. 77 
Anton Haidacher, Geschichte der Päpste in Bildern (Heidelberg 1965) S. 118 
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Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 835 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) S.75–81, Taf. 28–72, 121–124 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 24f., 74 
J. M. Wiesel/ B. Cichy, Rom. Veduten des 14. – 19. Jahrhunderts (Stuttgart 1959) Taf. 38 

 

      
 
S. Marie Nove, später umbenannt in S. Francesce Romane: (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons 1661, Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1887. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 33–57 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 829 

 
S. Marie supra Minervam, Piazza della Minerva: Titelkirche eines →Kardinal-
priesters seit 1557. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 2 S. 691–744 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 835–838 

 
S. Marie trans Pontem oder Transpontine: Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters im 17. Jahrhundert (→Eubel 4 S. 45). 
 
S. Marie trans Tiberim oder in Transtiberim (S. Maria in Trastevere): Titelkir-
che eines →Kardinalpriesters, St. Peter zugeordnet. Im →Provinciale Romanum 
titulus Calixti genannt. Sie nimmt im →Heiligen Jahr mitunter ersatzweise den 
Platz von Sankt Paul vor den Mauern ein. 
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Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 690–825 
→Enciclopedia dei papi 2 S. 302 
Reinhard Barth, Von Petrus zu Benedikt XVI. Alle Päpste (Köln 2008) S. 65f. 
Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S.  91 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 834 
Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 9 

 
S. Martini in monte, in montibus → SS. Silvestri et Martini 
 
S. Mathei in Merulano, Merulano: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. 
Laurentius zugeordnet. Der Titel wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt 
nach →S. Stephani in Celio monte. 
 
S. Nicolai in carcere Tulliano, Via del Teatro di Marcello: (Titel)kirche eines 
→Kardinaldiakons. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 373–395 
 
S. Nicomedis: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Laurentius zugeordnet. 
Der Titel wurde vor der Zeit →Alexanders III. verlegt nach →S. Crucis in 
Jerusalem. 
 
S. Pancracii: Titelkirche eines →Kardinalpriesters im 17. Jahrhundert (→Eubel 
4 S. 47). 
 
S. Patricii, Via Buoncompagni: Titelkirche eines →Kardinalpriester seit 1963. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 544–546 
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S. Pauli extra muros, Via Ostiense 186–190, die Basilika St. Paul vor den Mau-
ern (San Paolo fuori le mura). Die schon 442, 801, 1115, 1349, 1351 und 1431 
durch Blitzeinschlag und Erdbeben beschädigte und 846 durch die Sarazenen 
geplünderte Basilika war oft von Überschwemmungen des Tiber betroffen und 
wurde dann als Pilgerziel im →Heiligen Jahr durch →S. Maria in Trastevere 
ersetzt. Am 7.7.1351 schrieb Clemens VI. einen Ablaß für ihren Wiederaufbau 
aus, da sie diebus preteritis terremotus in plerisque suis partibus conquassavit et 
in quibusdam diruens deformavit (E. Déprez/ G. Mollat, Clément VI [1342–
1352]. Lettres closes, patentes et curiales, interessant les pays autres que la Fran-
ce [Paris 1960] n° 2459). 
1823 brannte sie vollständig ab, als bei Restaurierungsarbeiten (!) ein Feuer 
ausbrach; der Brand der Kathedrale von Paris vor wenigen Jahren ist also nicht 
ohne Vorbild. Der Neubau, für den der Papst die ganze Christenheit zu Spenden 
aufrieg (→AD PLURIMA ATQUE GRAVISSIMAS), zog sich bis 1854 hin, ob-
wohl der Papst dafür eigens eine →Kardinalskongregation einsetzte. In dieser 
Kirche finden sich die Medaillons mit der Serie der Päpste (→Papstliste), die 
jüngst erweitert wurde. 
 

 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 1 S. 214–236 
A. M. Cerioni in: Niccolò Del Re/ Elmar Bordfeld, Vatikanlexikon (Augsburg 1998) S. 
674–678 
Pierre-Yves La Pagan/ Noëlle de la Blanchardière in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnai-
re Historique de la Papauté (Paris 1994) S. 1517 
Marina Docci, San Paolo fuori le mura. Dalle origini alle basilica delle origini (Rom 2006). 
Dort auf S. 146 und 147 Abbildungen des Zustandes nach dem Brand von 1823. 
Franco Cardini, An den Höfen der Päpste. Glanz und Größe der Weltmacht Vatikan 
(Augsburg 1996) S. 196, 254 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 807 
Ludwig von Pastor, Die Stadt Rom am Ende der Renaissacne (Freiburg 1925) S. 127 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) S. 85–90, Taf. 110 
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Jacob Burckhardt, Das päpstliche Rom (Bern 1941) Taf. 13, 26f., 73 
Bertram Otto/ Marlies Grünberg-Otto, Das Fenster zur Welt. Dokumentarischer Bildband 
über den Vatikan (Bonn 1959) Taf. 127 
Zustand nach dem Brand: J. M. Wiesel/ B. Cichy, Rom. Veduten des 14. – 19. Jahrhun-
derts (Stuttgart 1959) Taf. 79 

 
S. Petri ad vincula (S. Pietro in vincoli), Piazza S. Pietro in Vincoli 4a: Titelkir-
che eines →Kardinalpriesters, St. Laurentius zugeordnet. Im →Provinciale Ro-
manum titulus Eudoxie genannt. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 548–583 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 810f. 

 
S. Petri in Monteaureo oder in Montorio (S. Pietro in Montorio, S. Petri Tran-
stiberim): Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 935–1090 
 
S. Potentiane → S. Pudentiane 
 
S. Praxedis, Via S. Martino ai Monti 28/29:  Titelkirche eines →Kardinalprie-
sters, St. Laurentius zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 591–628 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) Taf. 114f. 

 
S. Prisce: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 629–649 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 838 

 
S. Pudentiane, Via Urbana 161: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Mari-
en zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 650–677 
Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S.  30 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 838f. 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) Taf. 19–23 

 
S. R. E. ist die gängige Abkürzung für Sancta Romana Ecclesia. 
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S. R. I. ist die Abkürzung für Sacrum Romanum Imperium, wird an der Kurie 
aber nur selten gebraucht. 
 
S. Sabe (SS. Saba ed Amsano), Via di S. Saba: (Titel)kirche eines →Kardinal-
diakons seit 1959. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 748–766 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 811 

 
S. Sabine, Piazza Pietro d'Illiria 1: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. 
Paul zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 767–802 
Eamon Duby, Die Päpste. Die große illustrierte Geschichte (München 1999) S.  28 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 839 
Joseph Wilpert/ Walter N. Schumacher, Die römischen Mosaiken der kirchlichen Bauten 
vom IV. – XIII. Jahrhundert (Freiburg 1916) Taf. 24 

 
S. Salvatoris de Lauro: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 1587 – 19.5.1670. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 813–829 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 811 

 
S. Sebastiani ad Catacumbas (San Sebastiano fuori le mura) eine der sieben 
Hauptkirchen, deren Besuch im →Heiligen Jahr empfohlen wird. 
 

 
 

Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 811f. 
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S. Silvestri in Capite: Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 842–865 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 814 

 
S. Simeonis, Piazza Lancellotti: Titelkirche eines →Kardinalpriesters seit 1551. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 906–908 
 
S. Sixti in via Appia: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. 
Vor der Zeit →Alexanders III. wurde der Titel verlegt nach →S. Balbine. 
 
S. Sixti veteris, Piazzale Numa Pompilio: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, 
St. Paul zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 908–919 
 
S. Stephani in Celio monte (oder in monte Celio) sive S. Stephani Rotundi, Via 
di Santo Stefano Rotondo: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Laurentius 
zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 943–979 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 843 

 
S. Susanne, Via XX settembre 98e: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. 
Paul zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 994–1015 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 839 

 
S. Theodori: (Titel)kirche eines →Kardinaldiakons bis 1587 und seit 1995. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 3–19 
 
S. Thome in Parione, Via del Parione 13: Titelkirche eines →Kardinalpriesters 
seit 1517. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 55–61 
 
S. Tigride: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Paul zugeordnet. Vor der 
Zeit →Alexanders III. wurde der Titel verlegt nach →S. Balbine. 
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S. Vitalis, Via Nazionale 194B: Titelkirche eines →Kardinalpriesters, St. Mari-
en zugeordnet. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 201–226 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 814 

 
Sabinensis episcopus: der Kardinalbischof von Sabina, heute Poggio Mirteto 
<diesen Ortsnamen überprüfen>. 
 

 
 
Sabinianus, Papst: siehe Datei 36 
 
saccellarius: einer der →iudices de clero, die im 1. Jahrtausend die obersten 
Verwaltungspositionen an der Kurie innehatten. Fungiert als →Datar der Privi-
legien und wird als solcher in der →Datum per manus-Formel genannt. 
 
sacco di Roma (eversio Urbis): die Eroberung und Verwüstung Roms während 
des Krieges der "Heiligen Liga von Cognac" durch die Truppen Karls V., die 
nach dem Tode Jörg von Frundsbergs führerlos waren. Die Stadt wurde am 
6.5.1527 erstürmt und anschließend monatelang geplündert und verwüstet. 
→Clemens VII. floh in die Engelsburg; die Schweizergarde fiel fast vollständig. 
Der Papst kam erst am 6.12.1527 wieder frei und residierte danach eine Weile in 
→Orvieto. Auch Archiv und Registratur gerieten in Mitleidenschaft. Es scheint, 
daß Bände mit dem Namen Clemens bevorzugt zerstört wurden, egal um wel-
chen Papst Clemens es sich handelte, aber das ist noch nicht näher untersucht 
worden. Die Zahl der Todesfälle unter den Kurialen scheint aber, nach Ausweis 
der Personallisten, nicht so groß gewesen zu sein, wie man erwarten könnte, a-
ber auch das müßte noch näher überprüft werden. →Paul III. ließ nach dem sac-
co di Roma die Befestigungen der Stadt verstärken. 
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Sylvie Chambadal in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Pa-
ris 1994) S. 1496–1498 
J. Hook, The Sack of Rome (London 1972) 
A. Chastel, Le Sac de Rome (Paris 1988) 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 790f. 
Ludwig von Pastor, Die Stadt Rom am Ende der Renaissacne (Freiburg 1925) S. 2f. 

 
sacer → sanctus 
 
sacra pagina bedeutet so viel wie theologia, etwa licentiatus in sacra pagina. 
 
SACRA PROPEDIEM vom 6.1.1921; Exzyklika →Benedikts XV. zum 700. 
Gründungstag des 3. Ordens der Franziskaner (Tertiaren). 
 
→AAS 13(1921)33–41 

 
Sacra Romana Rota: das oberste Gericht der Kurie. 
Seit dem späten 12. Jahrhundert übertragen die Päpste immer häufiger die Füh-
rung und Entscheidung der an der Kurie geführten Prozesse an →Kardinäle 
und/oder päpstliche →Kapläne, wobei für diese Richter erstmals unter →Cöles-
tin III. der Ausdruck →auditor auftaucht. Nur die wichtigeren Fälle behandelt 
der Papst mit den Kardinälen im →Konsistorium. In der zweiten Hälfte des 13. 
Jahrhunderts ziehen sich die Kardinäle aus der Aufgabe zurück; die Kapläne 
rücken enger zusammen und konsultieren einander bei schwierigen Fällen. Auf 
diese Weise entstand die Rota als Gerichtshof. 
→Johannes XXII. reformierte und organisierte die Rota durch die Bulle →RA-
TIO IURIS vom 16.11.1331, ebenso →Martin V. in den allgemeinen Reform-
bullen →IN APOSTOLICE DIGNITATIS und →ROMANI PONTIFICIS sowie 
→Innozenz VIII. durch →FINEM LITIBUS, →Pius IV. durch →IN THRONO 
IUSTITIA, →Benedikt XIV. durch →IUSTITIE ET PACIS und →Clemens XIII. 
durch →EX PARTE COLLEGII. 
Zuständig war die Rota für alle Prozesse geistlicher Kläger und in geistlichen 
Angelegenheiten, die an sie gelangten; seit 1488 auch in zivilrechtlichen Ange-
legenheiten im Kirchenstaat. Vier Fünftel der geführten Prozesse betrafen 
Pfründenstreitigkeiten. Erst in der Neuzeit traten die Eheprozesse in den Vor-
dergrund, die seit dem Ende des Kirchenstaates die Hauptaufgabe der Rota sind. 
Häufig werden die kirchlichen Prozesse aber gar nicht vor der Rota geführt, 
sondern, gestützt auf →Delegationsreskripte, direkt vor Ort. 
Die Rota gliedert sich in die →auditores, deren älteste der Dekan der Rota ist, 
die →notarii rote, die →advocati rote und die →procuratores rote. Die Audito-
ren sind die eigentlichen Richter. Sie sind in drei Klassen eingeteilt. Jeder Pro-
zeß wird vom Papst durch eine →commissio (= eine Supplik mit der Signatur 
→Audiat N. et iustitiam faciat) einem Richter übertragen; seit 1330 geschieht 
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dies durch den →Vizekanzler, seit 1491 durch die →signatura iustitie. Dieser 
entscheidet in eindeutigen Fällen selbst; bei schwierigen Fragen konsultiert er 
seine Kollegen, denen er ein →ponens, eine Tatsachenzusammenfassung des 
Falles, vorlegt. Je vier Notare arbeiten "vor" einem Auditor; sie sind abwech-
selnd tätig (→turnus) und führen jeder ein eigenes Tagebuch über ihre Fälle 
(→Manualia). Die Advokaten vertreten die Klienten vor dem Gericht. Ihnen ar-
beiten die Prokuratoren zu und versorgen sie mit den erforderlichen Dokumen-
ten usw. Advokaten und Prokuratoren (die beide erstmals 1375 erwähnt werden) 
werden direkt von den Klienten bezahlt. 
Das Amtsjahr der Rota beginnt am 1. Oktober; bei der Eröffnungen werden öf-
fentlich die Konstitutionen verlesen. Es gliedert sich in drei Arbeitsperioden: 
vom 1.10. bis zum 21.12., vom 1.1. bis zum Freitag vor Palmsonntag, vom 
Montag nach dem Weißen Sonntag bis zu den →Sommerferien. Die Sitzungen 
finden jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag statt, bei Bedarf auch an den 
anderen Werktagen. Durch die hohe Zahl der kirchlichen Feiertage ergaben sich 
jedoch nur rund 90 reguläre Sitzungsstage pro Jahr. 
Der Prozeß läuft so ab, daß die Supplik von einem →cursor direkt dem Auditor 
zugestellt wird. Er folgt den normalen Regeln des römisch-kanonischen Prozes-
ses, oder es wurde ein verkürztes summarisches Verfahren angewandt. Wenn ein 
Zeugenverhör in der Heimat der Prozeßparteien nötig war, mußte dafür eine ei-
gene Papsturkunde erwirkt werden (litterae commissionis). Gegen das Urteil 
konnte durch erneute Supplik an eine zweite und dritte Instanz appelliert wer-
den, wobei auch diese Prozesse von der Rota selbst durchgeführt wurden; der 
Fall mußte aber einem anderen Auditor zugewiesen werden. 
Die Rota steht im Ruf langer Prozesse, die die Antragsteller schon allein da-
durch zermürben. Es gibt auch Klagen in dieser Richtung, so etwa 1371 (Hayez, 
Lettres communes de Grégoire XI n° 8469): qui in palacio apostolico pluribus 
annis litigavit et exinde est pauper effectus. Allerdings ist in soweit quellenkriti-
sche Vorsicht geboten, und jüngere Forschungen kommen durchaus zu einem 
günstigeren Ergebnis – von der Dauer mancher heutiger Gerichtsverfahren ganz 
zu schweigen … Ferner kommt es immer wieder vor, daß jemand vor der Rota 
obsiegt, dann aber nichts davon hat, weil er stirbt, und daß dann seine Rechte 
dem eigentlich unterlegenen Gegner übertragen werden. 
Archivalien der Rota im →Vatikanischen Geheimarchiv: 

• Manualia (= Prozeßtagebücher der →Rotanotare), 1461 – 1800, 1043 
Bde.; 

• Diaria, 1566 – 1870, 187 Bde.: 
• Processus, 1580 – 1800, 1063 Bde.; 
• Positiones, 1620 – 1660, 268 Bde.; 
• Commissiones (= originale Bittschriften), 1480 – 1790, 42 Bde.; 
• Sententiae (= Urteile), ab 1474; 
• Miscellanea, 1395 – 1889, 28 Bde.; 
• Decisiones (= Urteilsgründe), ab 1511. 
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Taxliste auch →Cocquelines V/4 S. 65f. 
1910 erließ →Pius X. eine neue Prozeßordnung für die Rote (→AAS 
2[1910]723–850). Ebenso 1934 →Pius XI. (→AAS 26[1934]449–491). 
 

Salonen, Kirsi: Papal Justice in the Late Middle Ages. The Sacra Romana Rota (Abingdon/ 
New York 2016) 
Hoberg, Hermann: Inventario dell'Archivio della Sacra Romana Rota (sec. XIV - XIX) 
(Città del Vaticano 1994; Collectanea archivi Vaticani 34) 
F. E. Schneider/ H. Ewers in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 Sp. 62–64 
Stephan Haering in: Bruno Steimer (Hg.), Lexikon der Päpste und des Papsttums (Freiburg 
2001) Sp. 660–663 
Bernard de Lanversin in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté 
(Paris 1994) S. 1490–1493 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 793 
Joël-Benoît d'Ononrio, Le pape et le gouvernement de l'église (Paris 1992) S. 391–394 
Bernard Guillemain, La cour pontificale d'Avignon 1309 – 1376. Étude d'une société (Paris 
1966) S. 345–356 
 
Abbildung einer Sitzung: Das Geheimarchiv des Vatikan. Tausend Jahre Weltgeschichte in 
ausgewählten Dokumenten (Stuttgart 1992) S. 157 
 
Zu den Archivserien:  
Karl August Fink, Das Vatikanische Archiv (Rom 2. Aufl. 1951; Bibliothek des deutschen 
historischen Instituts in Rom 20) S. 122–124 
Leonard E. Boyle, A survey of the Vatican Archives and of its medieval holdings (Toronto 
1972) S. 90–92  
Francis X. Blouin, Vatican Archives. An Inventory and Guide to Historical Documents of 
the Holy See (Oxford 1998) S. 216–223 

 
SACRAE DISCIPLINAE LEGES vom 25.1.1983: →Johannes Paul II. setzt die 
überarbeitete Fassung des →Codex Iuris Canonici in Kraft. 
 
sacrae ordines: die höheren Weihen vom Subdiakonat an. Jedoch wird die Prie-
sterweihe gewöhnlich durch presbiteratus eigens hervorgehoben (sacre et pres-
biteratus ordines). 
 
sacrilegium: die Entweihung von Personen, Orten oder Sachen. 
 
SACRILEGOS FERIATES vom 7.1.1373: Urteil →Gregors XI. über Bernabò 
Visconti wegen zahlreicher Gewalttaten. 
 

Druck: G. Mollat, Lettres secrètes … de Grégoire XI n° 1375 
 
SACRIS AGITATA FLUCTIBUS vom 19.5.1936: Seligsprechung John Fishers 
und Thomas' Morus durch →Pius XI. 
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→AAS 28(1936)185–204 

 
sacro approbante concilio: ein Einschub zwischen Intitulatio und →Verewi-
gungsformel bei den Urkunden, durch welche der Papst Konzilsbeschlüsse pu-
bliziert. 
 

 
 
SACRO CARDINALIUM CONSILIO von 1965: Motuproprio →Pauls VI. betr. 
die Kardinäle. 
 
sacro presente concilio: Einschub zwischen Intitulatio und Verewigungsformel 
in der Urkunde →Innozenz' IV. über die Absetzung Kaiser Friedrichs II. auf 
dem Konzil von Lyon 1245. Das Wort presente (statt des später üblichen appro-
bante) bedeutet nach des Papstes eigenem Kommentar, daß er allein die Abset-
zung vollzieht und dies nur sollemnitatis causa vor dem Konzil geschieht. 
 
SACRORUM ANTISTITUM vom 1.9.1910: →Pius X. schreibt für den höheren 
Klerus, alle Beichtväter und Prediger, alle Pfarrer, alle Mitglieder der bischöfli-
chen Kurien, alle Fastenprediger, alle Mitglieder der römischen Kurie und alle 
leitenden Ordensgeistlichen die Ablegung des Antimodernisteneides vor. 
→PASCENDI DOMINICI GREGIS. 
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→AAS 2(1910)655–680 

 
SACROSANCTA ROMANA ECCLESIA: eine →Arenga. Text und Übersetzung siehe 
Datei 39. 
 
SACROSANCTA ROMANA ECCLESIA 
1. vom 1.8.1152: →Eugen III. bestätigt die "Charta caritatis" des Zisterzienser-
ordens. 
 

 →Cocquelines II S. 325–328 Nr. 80 (mit dem Text der Charta). 
 
2. vom 18.7.1511: →Julius II. beruft das 5. Laterankonzil ein. 
 
→Cocquelines III/3 S. 325–331 Nr. 33 
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SACROSANCTE ROMANE ECCLESIE: 
1. →Bonifaz VIII. über den →Liber Sextus. 
 

Friedberg, Corpus Iuris Canonici (Leipzig 1879) Bd. 2 Sp. 933–936 
 
2. vom 31.3.1376: →Gregor XI. schildert die Verbrechen der Stadt Florenz und 
der otto santi. 
 

Mollat, Lettres secrètes de Grégoire XI n° 3929 
 
SACROSANCTI vom 31.3.1623: →Gregor XV. bestätigt und erweitert die 
Rechte der →Sekretäre. 
 

Johannes Baptista de Luca, Tractatus de officiis venalibus vacabilibus Romanae curiae 
(Venedig 1706) S. 65–73 

 
SACROSANCTUM CONCILIUM vom 4.11.1963: Konstitution des 2. →Vati-
kanischen Konzils über die heilige Liturgie. 
 

Acta Apostolicae Sedis 56(1964)97–138 
Hubert Jedin, Conciliorum oecumenicorum decreta (Bologna 31973) S. 820–849 
Textabdruck, deutsche Übersetzung und ausführlicher Kommentar: Lexikon für Theologie 
und Kirche, Taschenbuchausgabe 1966 Bd. 12 S. 9–110 
Textabdruck und englische Übersetzung: Norman P. Tanner, Decrees of the Ecumenical 
Councils, (London/Washington 1990) Bd. 2 S. 820–843 

 
sacrosanctus lautet die Selbstbezeichnung der →Konzilien zu Beginn der Intitu-
latio. 
 

A. Frenken in: Lexikon des Mittelalters 7 Sp. 1248f. 
 
saint usw. → sanctus, sacer usw. 
 
Saint-Siège → curia Romana 
 
Säkularisation:  
1. grundsätzlich die Umwandlung einer geistlichen Einrichtung in einen weltli-
chen Besitz, insbesondere die Aufhebung eines Klosters oder die Aufteilung ei-
nes Kollegiatstiftes in Einzelpfründen (→secularisatio), etwa wenn der Besitz 
zum Betrieb einer Institution nicht mehr ausreicht, wenn die Disziplin unheilbar 
zerrüttet ist oder die Mitgliederzahl zu klein geworden ist. 
2. nach der Reformation wurden in den protestantisch gewordenen Gebieten die 
Hochstift und Klöster säkularisiert. Die Bistümer hören mit dem Tod oder der 
Vertreibung des letzten Bischofs de facto zu bestehen auf. Sie gelten aber in der 
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Rechtauffassung der Kurie nicht als untergegangen, sondern lediglich als va-
kant. Für die Betreuung der Katholiken in Skandinavien und Norddeutschland 
wurde 1609 ein →Vikariat des Nordens (vicariatus apostolicus missionis dictae 
septentrionalis Germaniae), das als Missionsgebiet galt und unter der Aufsicht 
der →Kardinalskongregation de propaganda fide stand. Es wurde teils von Na-
chbarbischöfen, teils von dafür eingesetzten →Weihbischöfen geleitet. Von 
1702 bis 1780 gab es ein eigenes vicariatus apostolicus Saxoniae inferioris et 
superioris, ab 1816 ein vicariatus apostolicus regni Saxoniae (das Kurfürsten-
tum/Königreich Sachsen wurde seit der Zeit Augusts des Starken von einer ka-
tholischen Dynastie regiert). 
3. auch Heinrich VIII. löste in England und Irland die Klöster auf und verkaufte 
(verschleuderte) ihren Besitz an Laien. (So kommt es, daß viele Herrensitze in 
der englischen Literatur "Abbay" heißen.) 
4. die Auflösung der deutschen Reichskirche und die Aufhebung der geistlichen 
Staaten im Gefolge der Französischen Revolution und der Expansionspolitik 
→Napoleons. Nach der Abtretung des linken Rheinufers an Frankreich im Frie-
den von Lunéville 1801 (Hofmann S. 323–328 Nr. 65) wurden die dortigen Für-
sten durch Gebiete der bisherigen Erz-, Hoch- und Fürststifte im rechtsrheini-
schen Gebiet "entschädigt". Der Reichsdeputations-Hauptschluß von 1803 (Ho-
fmann S. 329–358 Nr. 66) hob dazu alle geistlichen Staaten auf und schlug sie 
den (weitgehend heute noch bestehenden) deutschen Ländern zu; insbesondere 
Bayern erwarb weite Gebiete in Franken und im östlichen Schwaben. 
 

 
 
Diese Säkularisation war mit erheblichen kulturellen Verlusten verbunden; Bi-
bliotheken und Archive wurden zentralisiert, so daß die ursprünglichen Prove-
nienzen heute oft nur noch schwer feststellbar sind. 
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Kurios ist dazu die Bemerkung bei →Mejer S. 233 (aus dem Jahre 1847): "Die deutschen 
Veräußerungen von 1803 sind überhaupt nicht bewilligt worden, und nur die Pönitentiarie hat 
diejenigen Empfänger, welche darum nachgesucht haben, von ihrer durch jene Besitznahme 
begangene Sünde damals absolviert." 
 
Die geistlichen Staaten wurden (mit einziger Ausnahme des päpstlichen 
→Kirchenstaates in Italien) auf dem Wiener Kongreß nicht wiederhergestellt. 
 
Die geistliche Ordnung der Diözesen wurde umgestaltet und dabei an die neuen 
Staatsgrenzen angeglichen. Am auffälligsten ist die Zerschlagung der Kirchen-
provinz Mainz und die Zurückstufung des Erzstuhls zu einem einfachen Bistum. 
(Manche Autoren sehen darin einen Racheakt für die sog. Emser Punktation von 
1786 [Hofmann S. 311–313 Nr. 60], als unter Mainzer Führung die Errichtung 
einer von Rom unabhängigen deutschen Nationalkirche projektiert wurde. Je-
denfalls galt der Mainzer Stuhl bis 2001 nicht als kardinalswürdig.) Die Neuor-
dnung erfolgte allmählich durch die →Konkordate mit Bayern 1817 (→DEI AC 
DOMINI NOSTRI), mit Preußen 1821 (→DE SALUTE ANIMARUM), mit Sü-
dwestdeutschland ebenfalls 1821 (→PROVIDA SOLLERSQUE) und mit Han-
nover 1824 (→IMPENSA ROMANORUM PONTIFICUM). 
 
Übersicht über die geschehenen Veränderungen: 
 

Zugehörigkeit zur Kirchenprovinz 
vor der Säkularisation nach 

 Bistum  
 Freiburg Freiburg 
 Rottenburg Freiburg 
 Limburg Freiburg 
 St. Pölten Wien 
 Linz Wien 
 St. Gallen Exempt 

Besançon Lausanne Exempt 
Exempt Bamberg Bamberg 
Exempt Wien Wien 
Exempt Wiener Neustadt  
Exempt Camin  
Exempt Breslau Exempt 
Exempt Ermland Exempt 

Hamburg/Bremen Hamburg/Bremen  
Hamburg/Bremen Lübeck  
Hamburg/Bremen Schleswig  
Hamburg/Bremen Schwerin  
Hamburg/Bremen Ratzeburg  

Köln Münster Köln 
Köln Minden  
Köln Osnabrück Exempt 

Magdeburg Lebus  
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Magdeburg Magdeburg  
Magdeburg Havelberg  
Magdeburg Meißen  
Magdeburg Merseburg  
Magdeburg Naumburg  
Magdeburg Brandenburg  

Mainz Paderborn Köln 
Mainz Halberstadt  
Mainz Mainz Freiburg 
Mainz Fulda Freiburg 
Mainz Würzburg Bamberg 
Mainz Eichstätt Bamberg 
Mainz Worms  
Mainz Speyer Bamberg 
Mainz Augsburg München 
Mainz Halberstadt  
Mainz Verden  
Mainz Basel Exempt 
Mainz Chur Exempt 
Mainz Konstanz  
Mainz Verden  
Mainz Hildesheim Exempt 

Salzburg (München-)Freising München 
Salzburg Regensburg München 
Salzburg Passau München 
Salzburg Salzburg Salzburg 
Salzburg Brixen Salzburg 
Salzburg Trient Salzburg 
Salzburg Seckau Salzburg 
Salzburg Gurk Salzburg 
Salzburg Lavant Salzburg 
Salzburg Chiemsee  

Tarentaise Sitten Exempt 
Trier Trier Köln 

Vienne Genf  
 

Zugehörigkeit zur Kirchenprovinz 
vor der Säkularisation nach 

 Bistum  
Exempt Wiener Neustadt  
Exempt Camin  

Hamburg/Bremen Hamburg/Bremen  
Hamburg/Bremen Lübeck  
Hamburg/Bremen Schleswig  
Hamburg/Bremen Schwerin  
Hamburg/Bremen Ratzeburg  

Köln Minden  
Magdeburg Lebus  
Magdeburg Magdeburg  
Magdeburg Havelberg  
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Magdeburg Meißen  
Magdeburg Merseburg  
Magdeburg Naumburg  
Magdeburg Brandenburg  

Mainz Halberstadt  
Mainz Worms  
Mainz Halberstadt  
Mainz Verden  
Mainz Konstanz  
Mainz Verden  

Salzburg Chiemsee  
Vienne Genf  
Exempt Bamberg Bamberg 
Mainz Würzburg Bamberg 
Mainz Eichstätt Bamberg 
Mainz Speyer Bamberg 

 St. Gallen Exempt 
Besançon Lausanne Exempt 
Exempt Breslau Exempt 
Exempt Ermland Exempt 

Köln Osnabrück Exempt 
Mainz Basel Exempt 
Mainz Chur Exempt 
Mainz Hildesheim Exempt 

Tarentaise Sitten Exempt 
 Freiburg Freiburg 
 Rottenburg Freiburg 
 Limburg Freiburg 

Mainz Mainz Freiburg 
Mainz Fulda Freiburg 
Köln Köln Köln 
Köln Münster Köln 

Mainz Paderborn Köln 
Trier Trier Köln 

Mainz Augsburg München 
Salzburg (München-)Freising München 
Salzburg Regensburg München 
Salzburg Passau München 
Salzburg Salzburg Salzburg 
Salzburg Brixen Salzburg 
Salzburg Trient Salzburg 
Salzburg Seckau Salzburg 
Salzburg Gurk Salzburg 
Salzburg Lavant Salzburg 

 St. Pölten Wien 
 Linz Wien 

Exempt Wien Wien 
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Nach dem 2. Weltkrieg ergaben sich weitere Änderungen, vor allem infolge der 
Ostverträge und der Wiedervereinigung. So wurden die Gebiete östlich der Oder 
in die polnische Kirchenorganisation eingegliedert und die Verhältnisse in 
Norddeutschland und der ehemaligen DDR neu geordnet. Heutiger Zustand: 
 
Kirchen- 
provinzen 

Hamburg Berlin Köln Paderborn Freiburg Bamberg München 

Bistümer Hamburg 
Hildesheim 
Osnabrück 

Berlin 
Dresden-
Meißen 
Görlitz 

Köln 
Aachen 
Essen 
Limburg 
Münster 
Trier 

Paderborn 
Erfurt 
Fulda 
Magdeburg 

Freiburg 
Mainz 
Rottenburg-
Stuttgart 

Bamberg 
Würzburg 
Eichstätt 
Speyer 

München-
Freising 
Regensburg 
Passau 
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Hanns Hubert Hofmann, Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen 
Reiches Deutscher Nation 1495 – 1815 (Darmstadt 1976; Ausgewählte Quellen zur deu-
tschen Geschichte der Neuzeit [Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe] 13) 
Atlas zur Kirchengeschichte (Freiburg 1987) S. 96f. 
→Eubel und →Gams passim 
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Atlas zur Kirchengeschiche. Die christlichen Kirchen in Geschichte und Gegenwart (Frei-
burg (21987) 
E. Hegel in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 Sp. 248–253 

 
Salon: ca. 45 km südsüdöstlich von Avignon. Dort hatten die Päpste während 
des Aufenthaltes der Kurie in Avignon vorübergehend ihre Residenz. (Salon ist 
auch bekannt als Wohnort des Nostradamus.) 
 

 
 
salutem ohne weiteren Zusatz lautet die Grußformel →Leos XIII. an den russi-
schen Zaren Alexander II. und →Pius' X. an König Oskar II. von Schweden und 
Norwegen. 
 
Salutatio → Grußformel 
 
salutem carissimam et apostolicam benedictionem → Grußformel 
 
salutem corporalem pariter et spiritualem verwendet eine abschriftlich überlie-
ferte Urkunde →Innozenz' VI. (?) an Babloith Libice Africe detentor als Gruß-
formel (Würzburg, Staatsarchiv, Mainzer Urkunden Geistlicher Schrank 18/4 
Libell 1 fol. 110v). 
 
salutem et apostolicam benedictionem (Gruß und apostolischen Segen) lautet 
die regelmäßige Grußformel in allen Urkunden, deren Aussteller der Papst ist. In 
den Bleisiegelurkunden des 13. – 16. Jahrhunderts muß sie salt et aplicam ben 
abgekürzt werden. Wenn die Grußformel fehlt und durch eine Mahnformel er-
setzt ist, bedeutet dies, daß der Adressat exkommuniziert oder kein Christ ist. 
Die deutsche Übersetzung von salutem durch "Gruß" ist eigentlich zu schwach; 
treffender wäre "Heil", aber dieses Wort  wird in einem Gruß heute aus nahelie-
genden Gründen nicht mehr geschrieben. 
Zur Legende, diese Formel sei von Papst Kletus eingeführt worden, vgl. Regi-
nald L. Poole, Lectures on the History of the Papap Chancery down to the time 
of Innocent III (Cambridge 1915) S. 177–180. 
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salutem et dei omnipotentis benedictionem: Grußformel des Konzils von 
→Konstanz statt des päpstlichen →salutem et apostolicam benedictionem. 
 
salutem et felices ad vota successus: eine Grußformel der Kardinäle 1316. 
 
salutem et felicitatem lautet 1904 die Grußformel →Pius' X. an Kaiser Wilgelm 
II. 
 
salutem et in spiritu sancto consolationem lautet die Grußformel in einem 
Schreiben der Kardinäle während der Sedisvakanz im Jahre 1242 (→Sbaralea 1 
S. 302). 
 
salutem et oblatum a deo divinae gratiae lumen toto corde accipere: Gruß- und 
Mahnformel →Clemens' VIII. für den Schah von Persien. 
 
salutem et omnipotentis dei benedictionem: →Grußformel des Konzils von 
→Basel statt des päpstlichen →salutem et apostolicam benedictionem. 
 
salutem et prosperitatem lautet 1904 die Grußformel →Pius' X. an Kaiserin 
Tz'u-hsi von China und 1906 an den Negus Menelik von Äthiopien. 
 
salutem et spiritum consilii sanioris: Gruß- und →Mahnformel an Exkommu-
nizierte, selten vorkommend, statt regulär →spiritum consilii sanioris ohne salu-
tem. 
 
salutem et spiritus veritatis illuminationem: Gruß- und Mahnformel →Clemens 
VIII. für den Schah von Persien. 
 
salutem in domino (sempiternam) ist die übliche →Grußformel in den Kardi-
nals- und Behördenurkunden. 
 
salutem perpetuam, salutem perpetuam in domino, salutem perpetuam in do-
mino nostro Iesu Christo → Grußformel 
 
SALUTIS NOSTRE vom 30.4.1774: →Clemens XIV. ruft das →Heilige Jahr 
1775 aus. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 113 
→Cocquelines XVI/4 S. 704–707 Nr. 307 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 107–112 Nr. XIX 1 
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SALVATOR HUMANI GENERIS vom 8.4.1374: Gregor XI. verurteilt 14 Ar-
tikel des Sachsenspiegels. Anlaß ist eine Schrift des Augustinereremiten Johan-
nes Klenkok mit Namen Decadion, die 1371 zu Magdeburg ins Deutsche über-
tragen wurde. 
 

Erwähnt in Mollat, Lettres secrètes de Grégoire XI n° 2592. 
D. Trapp, Johannes Klenkok, in: Lexikon für Theologie und Kirche 5 Sp. 1050f. 
H. Lentze, Sachsenspiegel, ebd. 9 Sp. 203f. 

 
SALVATOR MUNDI vom 4.12.1301: →Bonifaz VIII. setzt die durch →CO-
RAM ILLO FATEMUR ausgesetzten Bestimmungen der Bulle →CLERICIS 
LAICOS wieder in Kraft. 
 
SALVATOR NOSTER IESUS CHRISTUS: aufwendige →Arenga für →Ablaßurkun-
den. Text und Übersetzung siehe Datei 39. 
 
SALVATOR NOSTER: 
1. vom 1.4.1272: →Gregor X. beruft das 2. Konzil von →Lyon ein. 
 
→Cocquelines III/2 S. S. 4–6 Nr. 3 

 
2. vom 25.6./11.7./13.8.1317: →Johannes XXII. erhebt das Bistum →Toulouse 
zur Kirchenprovinz und teilt es in acht Einzeldiözesen (nebst weiteren Änderun-
gen). 
 

vgl. Coulon/Clémencet, Lettres secrètes I 262, 308, 353, 357, 412, 430, 448, 470, 482, 709 
 
3. vom 29.4.1373: →Gregor XI. bestimmt, daß im →Heiligen Jahr aus die Kir-
che S. Maria Maggiore (→S. Marie Maioris) zu besuchen ist. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 21f. 
Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 39–41 Nr. III 1 
Mollat, Lettres secrètes de Grégoire XI n° 1731 

 
4. vom 26.3.1472: →Sixtus IV. ruft das →Heilige Jahr 1475 aus. 
 

Archivio Segreto Vaticano, Mostra documentaria degli anni santi (1300 – 1975) (Città del 
Vaticano 1975) Nr. 35 

 
5. Ablaßurkunde →Julius' II. für den Neubau der Peterskirche. 
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SALVATOR NOSTER IESUS CHRISTUS: →Arenga für eine →Ablaßurkunde. Text 
und Übersetzung siehe Datei 39. 
 
SALVATOR NOSTER UNIGENITUS vom 8.4.1389: →Urban VI. verringert 
wegen der Kürze des menschlichen Lebens und nach dem Vorbild der Lebens-
zeit Christi den Abstand der →Heiligen Jahre auf 33 Jahre und setzt, weil die 
Frist seit 1350 schon überschritten ist, das nächste Jubeljahr auf 1390 fest. 
Daß Urban VI. im Kampf gegen den Gegenpapst →Clemens (VII.) in Avignon 
auch den Ortsvorteil Rom ausnutzen wollte, wird in der Urkunde natürlich nicht 
ausdrücklich gesagt. Clemens (VII.) hat es aber sehr wohl erkannt und durch 
→ANTIQUUS SERPENS den Besuch des römischen Jubiläums verboten. 
 
… cum plurimi ad annum quinquagesimum propter hominum vite brevitatem non perveniant 
… et quod in mysterio huiusmodi trigintatrium annorum, qui fuerunt totum tempus vite ipsius 
nostri salvatoris, quibus conversatus est in mundo, miro clausit ordine … et aliis iustis causis 
ad annum trigesimum tertium reducimus … statuentes, ut universi Christifideles vere peniten-
tes et confessi, qui anno a nativitate eiusdem domini MCCCXC proxime futuro et deinceps 
perpetuis temporibus de trigintatribus in trigintatres annos … 
 

Hermannus Schmidt, Bullarium anni sancti (Rom 1949; Pontificia universitas Gregoriana. 
Textus et documenta, series theologica 28) S. 41f. Nr. III 2 

 
salvusconductus: Schlagwort in →Summarium und →Register. Freies Geleit. 
Taxe 1316 und 1335: 10 grossi. 
 
→Mandosius fol. 83r–84v 

 
Salzburg → Eigenbistum 
 
Sammelablässe stellen die Kardinäle und →Kurienbischöfe aus. Vgl. Ablaßur-
kunden < römischer Kalender, Blechkapseln, Vulgärname der Kardinäle> 
 

Thomas Frenz, Papsturkunden des Mittelalters und der Neuzeit (Stuttgart 22000) §§ 154–
156 

 
SANCTA MINORUM RELIGIO vom 28.1.1472: →Sixtus IV. regelt die Rech-
te und Pflichten des →Kardinalprotektors der →Franziskaner. 
 
sancte memorie → felicis recordationis 
 
sancte Romane ecclesie fidelis filia: eine ehrende Bezeichnung, die manchmal 
hinter den Namen von Städten, z.B. Köln, gesetzt wird. 
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Sancte Rufine episcopus: der Kardinalbischof von →Silva Candida (= Sancta 
Rufina); seit 1074 mit Porto vereinigt. 1037–1050 und 1057–1067 war der Bi-
schof von Silva Candida Bibliothekar der Römischen Kirche (→bibliothecarius 
S. R. E.) und leitete als solcher die Kanzlei. 
 

 
 
sanctimonialis oder monialis nennen die Urkunden jede Nonne, sofern nicht 
eine spezifischere Bezeichnung wie abbatissa angezeigt ist. Anschließend folgt 
das Adjektiv für die Diözese. <defectus natalium> 
 
Sanctio: die →feierlichen Privilegien, die →Bullen und die →litterae cum seri-
co tragen am Ende des Kontextes eine →Korroborationsformel. Die Verheißung 
der göttlichen Gnade (sanctio positiva) findet sich nur in den → feierlichen Pri-
vilegien (→Cunctis autem …). Alle genannten Urkunden haben eine Strafdro-
hung (sancito negativa, Pönformel), die in den Privilegien mit Si qua igitur, in 
den anderei Urkunden mit →Nulli ergo beginnt. →Pflugk-Harttung nennt die 
Formeln benedictio und comminatio. <die Einzelartikel besser koordinieren> 
 
sanctio: ein Begriff in der Formel →Nulli ergo. 
 
Sanctissime Trinitatis in monte Pincio, Piazza SS. Trinità dei Monti: Titelkir-
che eines →Kardinalpriesters seit 1587. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 4 S. 79–121 
Franco Maria Ricci, Enciclopedia di Roma dalle origini all'anno Duecento (Mailand 1999) 
S. 842 

 
Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV bullarium → Cocquelines 
 
Sanctissimi nominis Iesu (Il Gesù), Piazza del Gesù: (Titel)kirche eines →Kar-
dinaldiakons seit 1967. 
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Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 416–464 
 
Sanctissimi nominis Marie, Piazza del Foro Traiano 89: Titelkirche eines 
→Kardinalpriesters seit 1969. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S- 465–476 
 
Sanctissimi redemptoris et S. Alfonsi, Via Merulana: Titelkirche eines →Kardi-
nalpriesters seit 1961. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 725–727 
 
Sanctissimorum nominum Iesu et Marie (Gesù e Maria), Via del Corso 45: (Ti-
tel)kirche eines →Kardinaldiakons seit 1967. 
 

Walter Buchowiecki, Handbuch der Kirchen Roms (Wien 1967ff.) Bd. 3 S. 476–485 
 
sanctissimus → sanctus 
 
sanctitas vestra heißt es, wenn vom Papst die Rede ist, ohne daß man ihn im 
Vokativ anspricht. Ähnlich wie bei →fraternitas oder →discretio. In den 
→Suppliken ist sanctitas vestra stets als s.v. abzukürzen, wobei ein rundes s zu 
setzen ist; andernfalls wird die Supplik zurückgewiesen, 
 
SANCTORUM MERITIS: →Arenga für Ablaßurkunden, Text und Übersetzung 
siehe Datei 39. 
 
sanctus heißen im amtlichen Sprachgebrauch nur die wirklichen Heiligen und 
die Römische Kirche. 
Für die Gottesmutter (beata Maria virgo) und für Petrus und Paulus, teils auch 
für den hl. Bemedikt, ist statt dessen – erstaunlicherweise – beatus üblich, so z. 
B. in der Korroborationsformel →Siquis autem; nur auf dem →Apostelstempel 
der →Bleibulle steht S. PE., S. PA. [sanctus Petrus, sanctus Paulus]; ebenso für 
die hll. Benedikt und Augustinus, besonders im Zusammenhang der von ihnen 
gegründeten Orden. 
Die Steigerungsform sanctissimus ist im 1. Jahrtausend als →ehrende Bezeich-
nung für Bischöfe üblich, ebenso für den →Kaiser. 1289 heißt es in einer Ur-
kunde für den Augustinerorden sanctissimus confessor beatus Augustinus (wohl 
auf Betreiben der Empfänger). Später wird sie nur im →Kurienjargon für den 
Papst verwendet, meist als →sanctissimus dominus noster (S. D. N.) oder auch 
das bloße Adjektiv. Diese Gewohnheit ist seit dem späteren 15. Jahrhundert oft 
zu beobachten; es scheint, daß →Paul II. Wert auf sie legte. Es gibt aber auch 
frühere Beispiele, so 1446. (Im 19. Jahrhundert gab es einen päpstlichen Sonder-
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richter im Kirchenstaat, der als auditor sanctissimi bezeichnet wurde; daraus 
wurde Italienischen uditore santissimo.) 
Dagegen ist →Beatissime pater die offizielle Anrede des Papstes in den →Sup-
pliken. Die Konzilien nennen sich (auch in →Kanzleivermerken) 
→sacrosanctus. 
Hinweis: in Ortsnamen wird sanctus gerne mit dem folgenden Namen zusam-
mengeschrieben, z.B. Rome apud Sanctumpetrum, Sanctammariammaiorem 
usw. 
Die Variante sacer wird nie auf Personen bezogen, sondern nur auf Einrichtun-
gen (sacra sedes, Sacra Romana Rota). Die Kombination sacrosanctus ist sel-
ten; konsequent verwendeten sie nur die Konzilien in der Selbstbezeichung 
(→Basel, →Konstanz). 
 
sandalia → Pontifikalien 
 
Sane: mit diesem Wort beginnt häufig die Narratio nach der Arenga. Bis ins 
späte 13. Jahrhundert wird das S in gotischer Majuskel ausgeführt. 
 
Sane laborum vestrorum 

• (vor dem 4. Laterankonzil:) quos 
propriis manibus aut sumptibus co-
litis, tam de terris cultis quam incul-
tis, 

• (nach dem 4. Laterankonzil:) de 
possessionibus habitis ante concili-
um generale ac etiam novalium, que 
propriis manibus aut sumptibus co-
litis, de quibus novalium (novalibus) 
aliquis hactenus non percepit, 

sive de ortis et virgultis et piscationibus 
vestris vel de nutrimentis animalium ve-
strorum nullus a vobis decimas exigere vel 
extorquere presumat. 

Von euren Arbeiten, 
• die ihr mit eigenen Händen oder 

auf eigene Kosten bewirtschaf-
tet, sowohl bei bebautem als 
auch bei unbebautem Land, 

• die ihr auf Besitzungen, die ihr 
vor dem allgemeinen Konzil be-
sessen habt, und auf Neubrü-
chen, die ihr mit eigenen Händen 
oder auf eigene Kosten bewirt-
schaftet, soweit von den Neu-
brüchen noch niemand (einen 
Zehnten) bezieht, 

oder von euren Gärten und Gemüsegär-
ten und Fischteichen und vom Futter für 
euer Vieh darf niemand wagen, Zehnten 
zu fordern oder zu expressen. 

Mit diesen Formeln wird in den →feierlichen Privilegien das Recht der Zister-
zienserklöster auf Zehntbefreiung geregelt. 
 

Michael Tangl, Die päpstlichen Kanzleiordnungen von 1200 – 1500 (Innsbruck 1894) S. 
230 

 
Sane novalium vestrorum, que propriis mani-
bus aut sumptibus colitis (bei Frauenklöstern 
fehlt: manibus aut), de quibus aliquis hactenus 
non percepit, (folgt bei Zisterzienserinnen: 

Von euren Neubrüchen, die ihr {mit 
eigenen Händen oder} auf eigene 
Kosten bewirtschaftet, von denen 
noch niemand (Zehnten) bezieht, 
{oder von euren Gärten, Gemüsegär-
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sive de ortis, virgultis et piscationbus vestris) 
sive de vestrorum animalium nutrimentis nul-
lus a vobis decimas exigere vel extorquere 
presumat. 

ten und Fischteichen} oder vom Fut-
ter für euer Viehdarf niemand wa-
gen, Zehnten zu fordern oder zu ex-
pressen. 

Mit dieser Formel wird in den →feierlichen Privilegien das Recht der Klöster 
und Stifte auf Zehntbefreiung für Neubrüche geregelt. 
 
sanguinis effusio → Gewalt gegen Kleriker 
 
Santifaller, Leo, * 24.7.1890, † 5.9.1974, Direktor des Staatsarchivs Bozen 
1921 – 1927, Professor in Breslau 1929 – 1942/3, Ordinarius in Wien 1942/3 – 
1962. Wichtige Arbeiten aus dem Bereich der Papstdiplomatik: 

• Quellen und Forschungen zum Urkunden- und Kanzleiwesen Papst Gre-
gors VII. (Città del Vaticano 1957; Studi e testi 190) 

• Beiträge zur Geschichte der Beschreibstoffe im Mittelalter, mit besonde-
rer Berücksichtigung der päpstlichen Kanzlei, Mitteilungen des Instituts 
für Österreichische Geschichte Erg.-Bd. 16,1(1953) 

• Liber Diurnus (Stuttgart 1976) 
 

Werner Maleczek, Leo Santifaller (1890–1974), der Erforscher der mittelalterlichen 
Papsturkunde, und der italienische Kronprinz Umberto im Jahre 1924. In: Zwischen Rom 
und Santiago. Festschrift für Klaus Herbers zum 65. Geburtstag (Bochum 2016) S. 397–
418  

SAPIENTI CONSILIO beginnt die Reformbulle Papst →Pius’ X vom 29.6.. 
1908, die die Kurie und damit auch die Urkundenausstellung reformierte. Sie 
beschränkt die →Kanzlei auf die Behandlung der →Konsistorialpfründen und 
vergleichbare Angelegenheiten und reduziert die Vielzahl der Expeditionswege 
auf eine einzige →expeditio per viam cancellariae. Der →Vizekanzler wurde in 
→Kanzler rückbenannt, die →Abbreviatoren abgeschafft und ihre Aufgabe den 
partizipierenden →Protonotaren übertragen. 1909 bestand die Kanzlei aus dem 
Kanzler, dem →regens cancellariam, 5 →Protonotaren, dem →adiutor studii, 
einem Archiv- und einem Protokollbeamten und 4 →Skriptoren. Die →Datarie 
behandelt weiterhin die Provisionsurkunden für die niederen Pfründen. An die 
Stelle der →Supplik tritt sofort die →Minute, jedoch bleibt das Verfahren 
→sola signatura (als →per decretum simplicis signaturae bezeichnet) vorbehal-
ten. 1909 bestand die Datarie aus dem →Datar, dem →Subdatar, dem 
→Präfekten der Datarie, seinem Substituten, 3 Schreibern und 5 weiteren Mit-
gliedern. Die →Breven werden jetzt durch die 3. Abteilung des →Staatssekre-
tariates ausgestellt; diese Abteilung steht unter der Leitung des →cancellarius 
brevium apostolicorum, unter dem 1909 sechs weitere Mitglieder arbeiteten. Die 
Bestimmungen der Bulle SAPIENTI CONSILIO wurden als canones 260, 261, 
263 und 264 in den Codex Iuris Canonici übernommen; auf die Vorarbeiten für 
dieses Gesetzbuch nimmt die Einleitung der Bulle ausdrücklich Bezug. 
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Für SAPIENTI CONSILIO gibt es eine umfangreiche kommentierende Sekun-
därliteratur. Die Konstitution war aber nicht die bahnbrechende, geniale Reform, 
als die sie gerne hingestellt wird. Auf der anderen Seite wäre es ungerecht, die-
sen ersten ernsthaften Versuch (nach der Unbeweglichkeit →Pius' IX. und dem 
Laissez-faire →Leos XIII.), den Wildwuchs der Behörden und Zuständigkeiten 
zu beschneiden und eine rationale Ordnung einzuführen, abzuwerten. 
Weitere Reformen erfolgten 1967 durch die Kurienreform →Pauls VI. und die 
Abschaffung der Kanzlei durch denselben Papst am 27.2.1973. 
 
Kapitelübersicht: 
 
I. Sacrae congregationes 
 1. Congregatio Sancti Officii [Inquisition] 
 2. Congregatio Consistorialis [Errichtung, Aufhebung und Teilung von Diözesen; 
                Bischofswahlen; Kompetenzstreitigkeiten der Kongregationen untereinander] 
 3. Congregatio de disciplina sacramentorum [Sakramente, Ehefragen] 
 4. Congregatio Concilii [Disziplin des Klerus, Synoden] 
 5. Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium praeposita [Angelegenheiten der 
                Mönche usw.] 
 6. Congregatio de Propaganda Fide [Mission; in ihrem Zuständigkeitsbereich hat diese 
                Kongregation auch die Befugnisse der Congregatio Consistorialis] 
 7. Congregatio Indicis [Bücherzensur] 
 8. Congregatio sacrorum Rituum [Riten, v. a. Heiligsprechungen] 
 9. Congregatio Caeremonialis [Zeremonien an der Kurie] 
 10. Congregatio pro Negotiis ecclesiasticis extraordinariis [Vorbereitung von 
                  Konkordaten etc.; ursprünglich zuständig für die Probleme, die sich aus der fran 
                  zösischen Revolution ergaben] 
 11. Congregatio Studiorum [Schulen, Universitäten usw.] 
II. Tribunalia 
 1. Sacra Poenitentiaria 
 2. Sacra Romana Rota 
 3. Signatura Apostolica 
III. Officia 
 1. Cancellaria Apostolica 
 2. Dataria Apostolica 
 3. Camera Apostolica 
 4. Secretaria Status 
 5. Secretaria Brevium ad Principes et Epistolarum latinarum 
 
Die Bestimmungen von SAPIENTI CONSILIO wurden als can. 242–264 in den 
→CIC übernommen. Abweichend fehlt dort die Congregatio Indicis. Die Studi-
enkongregation heißt jetzt Congregatio de seminariis et universitatibus studio-
rum. Neu ist die Congregatio pro ecclesia orientiali. 
 

Druck: Pii X. Pontificis Maximi acta (Rom 1905/14) IV S. 146–161 
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Angefügt sind: Lex propria S. R. Rotae et signaturae apostolicae vom gleichen Tag = IV S. 
162–182 und: Ordo servandus in sacris congregationibus, tribunalibus, officiis Romanae 
Curiae vom 29.9.1908  = IV S. 183–232 
→AAS 1(1909)7–108 
 
Der Erlaß der Konstitution hat sofort zu einer umfangreichen kommentierenden Literatur 
geführt, unter anderem: 
Lucien Choupin, La constitution "Sapienti consilio" de Pie X et la réorganisation de la Cu-
rie romaine, Études 117(1908)308-320, 642-658 
Ludwig Gaugusch, Die Konstitution "Sapienti consilio" vom 29. Juni 1908, Archiv für ka-
tholisches Kirchenrecht 89(1909)612-630 
Nikolaus Hilling, Die Neuorganisation der Römischen Kurie auf Grund der Konstitution 
Pius‘ X. „Sapienti consilio" vom 29. Juni 1908, Theologie und Glaube 1(1909)32-50 
Michael Hofmann, Die Neuregelung der Römischen Kurie durch Pius X. in seiner Konsti-
tution „Sapienti consilio", Zeitschrift für katholische Theologie 33(1909)197-231 
Benedetto Ojetti, De Romana Curia; commentarium in constitutionem apostolicam "Sa-
pienti consilio", seu de Curiae Piana reformatione, Rom 1910 
Juan Bautista Ferreres, La Curia romana según la novísima disciplina decretada por Pio X; 
comentario canónico e histórico sobre la const. Sapienti consilio, Madrid 2. Aufl. 1911 
Giacomo Sole, De Romana Curia, iuxta const. "Sapienti consilio", Rom 1913 
A. Serafini, Le origini della pontificia Segreteria di Stato e la „Sapienti consilio" del b. Pio 
X, 1951, S. 165-239 = Apollinaris 25(1952)165-239 

 
SAPIENTIAE CHRISTIANAE vom 10.1.1890: Enzyklika →Leos XIII. 
 
sarcina (Last, Bürde): in der Formulierung sarcina debitorum ein emphatischer 
Ausdruck, um die unerträgliche Schuldenlast eines Klosters oder Bistums zu 
bezeichnen und um Abhilfe zu flehen. 
 
Sarraceni → partes infidelium 
 
Satiabor cum apparuerit gloria tua: Devise von Papst →Paul V. 
 
SATIS COGNITUM vom 30.6.1896: →Leo XIII. zur Einheit der Kirche. 
 
Sbaralea (Sbaraglia), Joannes Hyacinthus OFM, * 13.3.1687, † 2.1.1764, war 
der Bearbeiter des Bullariums der Franziskaner: 

• Bullarium Franciscanum Romanorum Pontificum constitutiones, episto-
las, ac diplomata continens tribus ordinbus Minorum, Clarissarum, et 
Poenitentium a seraphico patriarcha sancto Francisco institutis concessa ... 
studio et labore fr. Joannis Hyacinthi Sbaraleae (Rom 1759ff.. auch nach-
gedruckt). 

Eine sehr sorgfältige Sammlung, die nur bei der Wiedergabe der Verewigung in 
den feierlichen Privilegien manchmal ungenau ist. Unhistorisch ist der Diph-
thong ae wiederhergestellt. 
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Sbatti, Lorenzo: Autor von "Practica e notizie della sagra penitenzieria aposto-
lica secondo la riforma di s. Pio V ed Innocenzo XII". Nicht gedruckt; Vatikani-
sche Bibliothek, Vat. lat. 8538. 
 

Emil Göller, Die päpstliche Pönitentiarie von ihrem Ursprung bis zu ihrer Umgestaltung 
unter Pius V., 4 Bde. (Rom 1907/11; Bibliothek des königlich preußischen historischen In-
stituts in Rom 3, 4, 7, 8) 1,1 S. 9 

 
Schedario Baumgarten → Baumgarten 
 
Schedario Garampi → Garampi 
 
Schisma: die organisatorische Teilung der Kirche, ohne daß Glaubensinhalte 
berührt werden. Häufig infolge zwiespältiger Papstwahlen oder Nichtanerken-
nung eines Papstes durch den Patriarchen von Konstantinopel bzw. umgekehrt 
Nichtanerkennung eines Patriarchen durch den Papst. Als besonders verhäng-
nisvoll gelten: 

• das "morgenländische" Schisma von 1054 zwischen Rom und Byzanz, 
• das "große" Schisma von 1378 bis 1417 (→Urban VI., →Clemens (VII.), 

Konzil von →Pisa und →Konstanz). →Schisma von 1378, 
• das "abendländische" Schisma infolge der Reformation Luthers, das auch 

zu einer Trennung in Glaubensfragen führte. 
Die römische Geschichtsschreibung sieht die Schuld am Schisma immer auf 
Seiten der →Gegenpäpste bzw. auf Seiten der Patriarchen, nach denen das 
Schisma auch benannt wird (akakianisches Schisma, photianisches Schisma 
usw.). 
 
→Cocquelines zählt (gestützt auf ältere Autoren) eine Liste von 31 Papstschismata auf: 
 

 Papst Gegenpapst 
1. Cornelius Novatianus 
3. Damasus I. Ursicinus 
4. Bonifatius I. Eulalius 
5. Symmachus Laurentius 
6. Bonifatius I. Dioscorus 
7. Silverius Vigilius 
8. Johannes V.  
9. Konon  
10. Stephanus II.  
11. Paulus I.  
12. Eugenius II. Zinzinus 
13. Benedictus III. Anastasius bibliothecarius 
13. Stephanus VI.  
14. Theodorus II.  
15. Agapetus II.  
16. Johannes XII. Leo VIII. 
17. Donus II. Benedictus VII. 
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18. Gregorius V. Johannes XVI. 
19. Benedictus VIII. Gregorius 
21. Stephanus IX. Benedictus X. 
22. Alexander II. Honorius (II.) (Cadalus) 
23. Gregorius VII. Clemens (III.) (Wibert) 
24. Paschalis II. Silvester IV. 
25. Gelasius II. Gregorius (VIII.) (Burdinus) 
26. Innocentius II. Anacletus II. 
27. Innocentius II. Victor (IV.) 
30. Alexander III. Victor IV. 
31. Alexander III. Innocentius (III.) 
… … … 

 
Eine Liste der Schismata findet sich auch in Vatikanisches Archiv, Arm. 39 vol. 6 fol. 225v-
226r. 
 

François Jankowiak in: Philippe Levillain (Hg.), Dictionnaire Historique de la Papauté (Pa-
ris 1994) S. 1548–1553 (einseitig) 

 
Schisma von 1378: als 1377 →Gregor XI. die →babylonische Gefangenschaft 
der Kurie in →Avignon beendete und den Sitz des päpstlichen Hofes wieder 
nach Rom verlegte, nahm er zunächst fur eine kleine Vorausabteilung der Ver-
waltung mit; diejenige der →Kanzlei leitete als →regens cancellariam Barto-
lomeo Prignano, der nachmalige Papst →Urban VI. Größere Teile der Kurie 
blieben vorerst in Avignon zurück, darunter auch das →Archiv (zum Glück, 
denn die Ankunft Gregors in Ostia endete in einem veritablen Schiffsbruch!). 
Die Neuwahl nach dem Tode Gregors im April 1378 erfolgte unter dramatische 
Umständen, jedoch wurde Urban VI. problemlos allgemein anerkannt. Erst als 
er Zeichen geistiger Verwirrung (päpstlicher Cäsarenwahn?) zeigte, erklärten fir 
Kardinäle die Wahl für erzwungen und damit ungültig und wählten im Septem-
ber 1378 (also nach fast fünf Monaten!) →Clemens (VII.) zum Papst. Urban 
beharrte jedoch auf seinen Rechten, so daß ein Schisma entstanden war. Heute 
hält die ganz überwiegende Mehrheit der Forschung die Argumentation der 
Kardinäle für vorgeschoben und die Wahl Urbans für rechtmäßig; allerdings gab 
es keine Regelung, wie angesichts mentaler Defekte eines Papstes zu verfahren 
sei. 
Clemens versuchte, der Person Urbans habhaft zu werden, was mißlang, und 
erlitt auch eine militärische Niederlage in Italien. Nach dem Scheitern dieser via 
facti wich er nach Avignon aus, wo er große Teile der Kurie vorfand und benut-
zen konnte. Urban mußte dagegen eine neue Kurie und ein neues 
→Kardinalskollegium aufbauen, was ihm gelang (eine großartige organisatori-
sche Leistung, die beweist, daß →Gregor XI. mit seiner Bestellung zum Leiter 
der Vorausabteilung der Kanzlei einen guten Griff getan hatte!). Clemens for-
derte die Mitglieder der Kurie Urbans auf, zu ihm überzutreten. Ob und in wel-
chem Umfang dies geschah, ist noch nicht ausreichend untersucht worden, auch 
nicht, ob dabei der →Bullenstempel Urbans mitgenommen wurde. 
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Clemens knüpfte in Avignon nahtlos an die dortigen Traditionen an. In Urbans 
Kanzlei ergaben sich einige Änderungen, so die ausschließliche Benutzung von 
Papier für die →Register (dabei neue Serie →Registra Lateranensia) und die 
Angabe des Monatsdatums bei der →Komputierung der Urkunden seit 1384. 
Vor allem aber wurde in der römischen Obödienz die neue Urkundenform des 
→Breve anstatt des in Avignon gebräuchlichen →Sekretbriefs eingeführt (wohl 
schon unter Urban VI., erstes nachgewiesenes Exemplar unter →Bonifaz IX.) 
Es wurde auf verschiedenen Wegen versucht, das Schisma zu beenden: via facti, 
via cessionis, via discussionis, via subtractionis usw., aber keiner davon führte 
zum Ziel (kurze zusammenfassende Darstellung bei Frenz S. 55–59); insbeson-
dere wurde mehrmals (1389, 1394, 1404, 1406) die Chance vertan, nach dem 
Tode eines Papstes auf eine Neuwahl zu verzichten und sich dem Papst der an-
deren Obödienz anzuschließen (auf diese Weise war in der Vergangenheit schon 
mehrmals ein Schisma beendet worden). Die Anerkennung des einen oder des 
anderen Papstes erfolgte durch die Staaten, oftmals nach politischen Gesichts-
punkten. Die Päpste wurden durch die Drohung, die Obödienz zu wechseln, er-
preßbar, glaubten aber andererseits, zur Niederringung des Gegenpapstes sei je-
des Mittel zulässig. In die →forma iuramenti wurde ein Passus gegen den Ge-
genpapst eingefügt. Auch die Verkürzung des Abstandes der →Heiligen Jahre 
von 50 auf 33 Jahre (→SALVATOR NOSTER UNIGENITUS, →ANTIQUUS 
SERPENS) diente diesem Zweck. 
Schließlich einigten sich die Kardinäle beider Obödienzen auf die via concilii 
und versuchten 1409 durch ein Konzil in →Pisa eine Lösung herbeizuführen. 
Diese Versammlung erklärte die beide amtierenden Päpste →Gregor XII. und 
→Benedikt (XIII.) für amtsenthoben und wählte mit →Alexander V. einen neu-
en Papst (dem 1410 →Johannes [XXIII.] folgte). Da die beiden bisherigen Päp-
ste ihre Absetzung nicht akzeptierten, gab es jetzt sogar drei Päpste und drei 
Obödienzen, von denen allerdings die Pisaner (Konzils)obödienz ein erdrücken-
des Übergewicht hatte. Dennoch gelang es erst auf einem neuen Konzil in 
→Konstanz (1414–1418) durch die Ausschaltung aller drei Konkurrenten (er-
neute Absetzung Benedikts, Absetzung Johannes', Rücktritt Gregors) eine tabu-
la rasa zu schaffen für die Wahl eines neuen allgemein anerkannten Papstes 
(→Martin V.). 
 

Römische Obödienz Konzilsobödienz Avignonesische Obödienz 
Urban VI. 1378  Clemens (VII.) 1378 
Bonifaz IX. 1389   
  Benedikt (XIII.) 1394 
Innozenz VII. 1404   
Gregor XII. 1406   
 Alexander V. 1409  
 Johannes (XXIII.) 1410  

Martin V. 1417        
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Die Kanzlei der Konzilsobödienz und die Kanzlei Martins V. übernahmen die 
technischen Neuerungen der römischen Obödienz, so daß die Avignonesische 
Tradition in einem stumpfen Ast endete. In die Kurie Martins V. wurden alle 
Bediensteten der bisherigen Kurien aufgenommen, was zu Problemen durch ei-
ne übermäßige Personenzahl führte. 
Auch das Konzil von Konstanz stellte bis zur Wahl Martins V. Urkunden in ei-
genem Namen aus und führte ein eigenes Bleisiegel. 
 

Atlas zur Kirchengeschichte (Freiburg 1987) S. 66 
A. Scheuermann in: Lexikon für Theologie und Kirche 9 Sp. 404–406 
Hélène Millet, Grand Schisme d'occident (1378 – 1417), in: Philippe Levillain (Hg.), Dic-
tionnaire Historique de la Papauté (Paris 1994) S. 729–735 
Thomas Frenz, Das Papsttum im Mittelalter (Köln 2010) 
ders., Zum Problem der Reduzierung der Zahl der päpstlichen Kanzleischreiber nach dem 
Konzil von Konstanz. In: Waldemar Schlögl/Peter Herde (Hgg.), Grundwissenschaften 
und Geschichte. Fs. Peter Acht, Kallmünz 1976 (Münchener Historische Studien; Abtei-
lung Geschichtl. Hilfswissenschaften 15), S. 256-273 

 
Schlagwort: eine ganz knappe Bezeichnung der Art des Urkundeninhalts (z.B. 
nova provisio, indultum, resignatio, per obitum u. dgl.) auf der →Supplik (linke 
obere Ecke) und im →Supplikenregister (links am Rand neben dem Text); ähn-
lich, aber ausführlicher auch im →Summarium auf den per cameram expedier-
ten Originalen (→expeditio per cameram). 
 
Schlußprotokoll → Eschatokoll 
 
Schlußrahmen nennt →Julius v. Pflugk-Harttung das →Eschatokoll der Ur-
kunden. Der Ausdruck ist von der Forschung nicht rezipiert worden. 
 
Schmitz-Kallenberg, Ludwig, * 10.6.1867, † 22.4.1937, Direktor des Staatsar-
chivs Münster 1921 – 1932. Er edierte und kommentierte die 

• →Practica cancellariae apostolicae saeculi XV. exeuntis 
und verfaßte 

• Papsturkunden. In: Aloys Meister, Grundriß der Geschichtswissenschaft 
I,2 (Berlin 2. Aufl. 1913), S. 56–116. 

 
schola:  
1. die Schule im Sinne von Lernorganisation im Kloster oder beim Kathedralka-
pitel kommt in den päpstlichen Urkunden praktisch nicht vor. 
2. antike Organisationsform ähnlich dem späteren →collegium. In diesem Sinne 
wird das Wort auch in der Benediktsregel gebraucht. Die stadtrömischen Notare 
(→Notariat) waren in einer schola organisiert. 
 
→Rabikauskas S. 95 
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3. als schola cantorum bildet sie die Gruppe der Vorsänger im Gottesdienst. 
 
scholaris ist im →stilus curiae die Bezeichnung für Geistliche, die noch keine 
Weihe, sondern nur die Tonsur empfangen haben. Das Wort wird aber auch un-
spezifisch im Sinne von "Student" verwendet. 
 
scholasticus: diese Würdebezeichnung verdrängt bei der Benennung einer Per-
son das einfache clericus. (Wenn sie nur von einem Diözesenadjektiv (→Diöze-
se) gefolgt ist, handelt es sich um den Domscholaster. 
 
Eine interessante Beschreibung der Aufgaben des Scholasters findet sich in einerr Aschaffen-
burger Urkunde (Stiftsarchiv Urk. 4234): 
Scholasticus tertius est praelatus, cuius officium est scholares in scholasticis scientiis et ma-
xime in grammatica fideliter informare in choro stans segaciter mores singulorum scholarium 
et diligenter considerare quoslibetque ut temporibus oportunis simul stent, sedeant, inclinent, 
circumfglextant, im… memorale atque ordinale â  confabulationibus  quoque inutilibus et non 
necessariis, risionibus, vagabundis omnimode abstineant monere ac hortare, corrupte in cho-
ro legentes corrigere,. Stallum habet in sinistro choro et processionibus ante decanum, post 
ad offerendum, presentias non percipit nec aliquid ultra corpus scholasteriae. 
 
Schreiber der Urkunden: wer die Reinschrift der Urkunden anfertigt, ändert 
sich im Laufe der Zeit immer wieder. In Frage kamen anfangs die stadtrömi-
schen Notare (→Regionarnotar), dann die →Pfalznotare, die späterhin schlicht 
→Notare (bzw. →Prothonotare) heißen, dann deren Hilfskräfte, die als →scrip-
tores litterarum apostolicarum in ein amtliches Verhältnis zur Kanzlei treten. 
Analog gibt es die Schreiber der →Pönitentiarie (→scriptores minoris gratie) 
und die Notare der →Kammer und der →Rota, ferner die →Brevenschreiber, 
die ebenfalls aus ursprünglich privaten Hilfskräften der →Sekretäre hervorge-
hen. 
In Einzelfällen konnte, wie dies auch in den weltlichen Kanzleien vorkam, sogar 
der →Kanzler oder →Bibliothekar selbst die Urkunde schreiben, so z.B. Johan-
nes von Gaeta, der spätere Papst →Gelasius II. (→JW 5410, JW 5414). 
 
Schreibfehler bei Namen oder an anderen juristisch relevanten Stellen führen 
zur →Reskribierung der gesamten Urkunde. Die →Kurienhandbücher empfeh-
len daher, dem Skriptor die Namen Silbe für Silbe zu diktieren (quia Italici non 
sciunt bene scribere nomina Almanica). Fehler, die die Kanzlei toleriert, werden 
auf jeden Fall vom Prozeßgegner in partibus moniert. So mußte sich Willelmus 
Burnelli, Dompropst von Wells, 1291 eigens vom Papst bestätigen lassen, daß 
seine Urkunden gültig seien, obwohl dort sein Name fehlerhaft Brunelli ge-
schrieben war (Ernest Langlois, Les registres de Nicolas IV. Recueil des bulles 
de ce pape, publiées et analysées d'après les manuscrits originaux des Archives 
du Vatican [Paris 1886] Nr. 4584). 
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Schreib- und Lesefehler unterlaufen natürlich auch den Gelehrten, die sich mit 
den Urkunden und Registern befassen, und zwar sowohl den zeitgenössischen 
Verfassern von Kurienhandbüchern u. dgl. als auch heutigen Wissenschaftlern. 
Aber wer von uns hier ohen Sünde ist, der werfe den ersten Stein! Ein amüsan-
tes Beispiel bildet die Erwähnung des E. Radinez durch →Ciampini; in diesem 
spanisch klingenden Namen ist aber das R eigentlich ein K, das in eigentlich ein 
m und das z ein rundes r, so daß er sich als E(berhard) Kadmer, ein Rotanotar, 
Kanzleischreiber und Abbreviator aus Bamberg, entpuppt. 
 

Ciampini          R a d i n e z 
tatsächlich K a d m e r 

 
 
Mit (nicht korrigierten) Irrtümern der Registerschreiber muß auch immer ge-
rechnet werden. 
 
Schreibschule der Kanzlei: eine eigene "Schreibschule" der Kanzlei, wie sie 
Julius v. →Pflugk-Harttung, Die Bullen der Päpste S. 123–127 postuliert, hat es 
sicher nicht gegeben. Die dort vorgetragenen Behauptungen, gar die Idee einer 
Aufteilung dieser Schule in zwei Klassen für fränkische und altrömische Schrift, 
sind völlig anachronistisch. Das Training der Schreiber erfolgte zweifellos so, 
daß sich der Gehilfe die Schrift seines Vorgesetzten zum Vorbild nahm. <nach-
lesen: MGH EE I 295> 
 
Schrift → römische Kuriale, → Kapitalis, → kuriale Minuskel, → gotische 
Schrift, → elongata, → humanistische Schrift, → Cancelleresca italica, → bol-
latica scrittura 
 
Schutz, päpstlicher x 
 
scienter → Ehedispens 
 
SCIRE TE VOLUMUS → Deum time 
 
SCIAT TUA MAXIMA FATUITAS: von →Philipp IV. verfälschte Form der 
Urkunde →Bonifaz' VIII. →AUSCULTA FILI vom 5.12.1301. 
 

Simon Vigor, Histoire du differends d'entre le pape Boniface VIII. et Philippes le Bel roy 
de France. Où l'on voit ce qui se passa touchant cette affaire, depuis l'an 1296. iusques en 
l'an 1311. sous les Pontificats de Boniface VIII. Benoist XI. & Clement V. (Paris 1655) S. 
44 

 
Scithi (= Skythen ?) → partes infidelium 



S. Adriani – scopator     25/47 

 
Diese Datei stammt aus dem "Lexikon der Papstdiplomatik" von Thomas Frenz, © Passau 2019. 

Letzte Änderung: 29.3.2024. 
 

 
Sclavi 
1. → partes infidelium 
2. → Könige 
 
scopator: eine Funktion (niederer Stallbursche, "Auskehrer") im päpstlichen 
Marstall. Die scopatores hatten einen Anteil am 4. →servitium minutum. 


