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SUMMARIES 

This article considers a previously unnoticed 
mathematical treatise on the counting board, presumably 
written about 1310 in Bordeaux by an otherwise unknown 
master Johannes de Elsa. The treatise is contained in 
manuscript lat. qu. 526, in the Staatsbibliothek Preus- 
sischer Kulturbesitz, Berlin. The author of the treatise 
explains the application of a counting board made from 
lead for three purposes.: for sexagesimal fractions, for 
the Indian-Arabic calculations with whole numbers and 
for displaying the coins of shopkeepers and business- 
men. His counting board is unusual for the period 
around 1300; it is similar to line and coin boards pre- 
served from the end of the 15th century and later. This 
article contains an interpretation and an edition of the 
Latin text. 

ber Aufsatz behandelt eine bisher unbeachtete 
mathematische Abhandlung iber das Rechenbrett, die 
vermutlich urn.1310 von einem sonst unbekannten Magister 
Johannes de Elsa in Bordeaux verfafit wurde. Sie ist in 
der Handschrift lat. qu. 526 in Berlin, Staatsbibliothek 
Preuf3ischer Kulturbesitz, erhalten. Der Autor lehrt die 
Verwendung einer aus Blei hergestellten Rechentafel f& 
drei Zwecke: f& die Sexagesimalbr&he, fsr das indisch- 
arabische Rechnen mit ganzen Zahlen und fzr die Minz- 
darstellung der Kaufleute. Seine Rechentafel ist fzr 
die Zeit urn 1300 ungewzhnlich; sie &nelt den Linien- 
und d&n Mcnzbrettern, die erst seit dem Ende des 15. 
Jahrhunderts erhalten sind. Der Aufsatz enthglt eine 
Interpretation und Edition des lateinischen Textes. 

Cet article porte sur un trait& math&atique de 
la table 2 compter, probablement &it vers 1310 2 
Bordeaux par ma?tre Johannes de Elsa, par ailleurs 
inconnu. Jusqu’s maintenant pass6 inapergu, le trait6 
se trouve Berlin, Staatsbibliothek Preussischer Kultur- 
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besitz, manuscrit lat. qu. 526. L'auteur du trait& 
montre comment une table 2 compter faite de plomb peut 
servir 2 trois usages: pour les fractions sexag&imales, 
pour les calculs indo-arabes des nombres entiers, et 
pour les calculs de monnaies pour les commerqants. Sa 
table 2 compter est inhabituelle pour cette phiode. 
Elle ressemble aux tables 2 lignes ou h monnaies du 
XVe sihle. L'article contient une gdition du texte 
latin ainsi qu'un commentaire. 

1. EINLEITUNG 

Bekanntlich rechnete man im spBtmittelalterlichen Europa teils 
nach Art der Araber "auff Ziffern," d.h. schriftlich ohne Benutzung 
von Rechenhilfsmitteln, teils "auff Linien," d.h; mit Verwendung 
eines durch Linien unterteilten Rechenbretts. Das Rechnen auf dem 
Linienbrett wird in Handschriften und Drucken des 15. und 16. Jahr- 
hunderts auBerordentlich h&fig dargestellt und war demnach s&r 
verbreitet. Umso erstaunlicher ist es, da6 wir iiber die FGhge- 
schichte des Linienbretts fast nichts wissen: Die 'altesten erhal- 
tenen Rechenbretter stammen aus dem Ende des 15. Jahrhunderts; 
daB jedoch schon lange vorher auf Rechentischen gerechnet wurde, 
bezeugen die vielen Rechenpfennige, die bis ins 13. Jahrhundert 
zurcckgehen, und Erwshnungen von Rechentischen in Hausratsver- 
zeichnissen und anderen Dokumenten des Hoch- und Sp&mittelalters 
IIll l Diese vereinzelten Hinweise eGglichen natirlich keine 
&cksch&se auf die Form des Rechenbretts und das Rechnen auf 
ihm. Unklar bleibt such, ob es Zusammenhsnge zwischen dem spgtmit- 
telalterlichen Linienbrett und dem Abakus der Gerbertschen Schule 
gibt, der vom Ende des 10. Jahrhunderts bis zum 12. Jahrhundert 
vor allem im kl;sterlichen Bereich bekannt war [2]: Zwar gibt es 
prinzipielle Unterschiede, da das Gerbertsche Rechenbrett in Spal- 
ten eingeteilt ist, keine cnferschritte kennt und mit je einem 
benannten Zahlstein pro Spalte arbeitet, w-&rend das Linienbrett 
waagerechte Linien aufweist, auf denen einander gleichwertige 
Zahlsteine liegen, die in den Zwischenr&men den f&ffachen Wert 
reprgsentieren. Andrerseits haben Untersuchungen von Poole [1912] 
und Haskins [1924, 327-3351 die Mzglichkeit er;ffnet, daB der von 
Gerbert propagierte Klosterabakus das Vorbild f% das Rechnen am 
englischen K&igshof gewesen sein k&nte, das in manchen Punkten 
mit dem Rechnen auf dem sp&mittelalterlichen &nzbrett ;;ber- 
einstimmt [3]. 

In Anbetracht dieser unklaren Quellenlage verdient ein Text 
besondere Aufmerksamkeit, der vermutlich um 1300 entstanden ist 
und recht deutlich die Herstellung eines Rechenbretts und das 
Rechnen auf ihm schildert. Van diesem Text, der bisher unbeachtet 
geblieben ist, kenne ich nur eine Handschrift, die ich im folgenden 
etwas n'dher beschreiben werde. Es schlief3en sich MutmaBungen iber 
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den Autor an. Nach einer Inhaltsangabe des Textes mit den not- 
wendigen Interpretationsversuchen folgt eine Edition der kleinen 
Schrift. 

2. ijBERLIEFERUNG DER SCHRIFT 

Der Text befindet sich in der Handschrift lat.qu.526, die 
heute in der Staatsbibliothek Preupischer Kulturbesitz in Berlin 
(West) aufbewahrt wird. Dieser Codex, der entsprechend seinen 
Schriftformen ws)hl Anfang des 14.Jahrhunderts geschrieben wurde, 
besteht aus 52 Pergamentbl&tern. Er enthglt auf den B&tern 
f.lr-46v Arzachels Canones ad tabulas Toletanas in der ijbersetzung 
des Gerhard von Cremona und weitere astronomische Texte, vor allem 
;;ber die Finsternisse. Es folgt auf f,47r-50v der Algorismus des 
Alexander de Villa Dei, der'mitten im Abschnitt ;;ber das Quadrat- 
wurzelziehen abbricht [4]. Unter dem letzten Vers steht die Qua- 
dratzahl 66584641600 und ihre Wurzel 258040. Ohne Unterbrechung 
schliefit sich der hier zu besprechende Traktat i;ber das Rechen- 
brett an, der von f.50v bis f.51v reicht. Auf dem letzten Blatt 
der Handschrift (f.52r-v) steht ein am Ende unvollst&diger Text 
her das Rechnen mit Sexagesimalbfichen, der mir sonst nicht 
bekannt ist; er bietet inhaltlich nichts Neues. Die ganze Hand- 
schrift ist recht sauber geschrieben; in- und subscriptiones 
fehlen herall. Es gibt zahlreiche Randbemerkungen und Korrek- 
turen, die vermutlich vom Schreiber selbst ausgefchrt wurden, 
Leider sind gegen Fnde der Handschrift die oberen rechten Ecken 
stark beschgdigt; 
verlust gefGhrt. 

dies hat zu einem--allerdings geringen--Text- 

Eine Notiz auf dem vorderen Innendeckel besagt, da8 die Hand- 
schrift im Jahre 1480 einem Magister Baptistus de Poleziis in 
Modena geh&te [5]. Spgter besaB sie M. Celotti, von dem sie Th. 
Phillipps erwarb (Nr.896 der Phillipps-Handschriften)[6]. 1898 
wurde die Handschrift bei Sotheby versteigert C7J und von der 
PreuBischen Staatsbibliothek erworben [83, wo sie die Signatur 
lat.qu.526 erhielt. 

3. DER AUTCR 

Der Text her das Rechenbrett, der sich in der Berliner Hand- 
schrift auf f.50v-51v befindet, stammt von Johannes de Elsa, 
canonicus et magister scolarum Burdegalensis. Weitere Angaben 
;iber den Autor gibt die Handschrift nicht. Johannes de Elsa muB 
gegen Ende des 13. oder Anfang des 14.Jahrhunderts gelebt haben, 
da die Handschrift im 14. Jahrhundert geschrieben wurde und im 
Text eine Zeile aus Alexander de Villa Deis Carmen de algorismo 
zitiert wird, das in der l.H&fte des 13.Jahrhunderts verfaBt 
wurde. ijber die Lebensdaten dieses Johannes konnte ich nichts 
ermitteln [91. Jedenfalls wird ein Johannes de Elza im Jahre 
1309 zweimal in den Regesten des Papstes Clemens V. (1305-1314) 
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erwghnt, und zwar als canonicus ecclesie s.Nicolai de Nugarolio 
Auxitan. diocesis [Regestum 1886,7] und als magister und procura- 
tor, der von Bertrandus de Andiran., dem ehemaligen Rektor einer 
Pfarrkirche der Franziskaner in der Di&ese Agen, eingesetzt wurde 
[Regestum 1886, 811. Es liegt nahe, diesen Johannes de Elza mit 
dem Autor unseres Traktats zu identifizieren. Wenn dies zutrifft, 
so war Johannes im Jahre 1309 Kanoniker der Kirche S. Nicolaus in 
Nogarolo im Bistum Auch, einem der reichen Bis&er Frankreichs. 
Nach 1309 und vermutlich vor 1314, dem Todesjahr von Clemens V., 
muB er Kanoniker von Bordeaux geworden sein. Clemens V., der aus 
dem niederen Adel von Agen stammte und dort selbst Kanoniker 
gewesen war, bekleidete vor seinem Pontifikat das Amt des Erz- 
bischofs von Bordeaux. In seiner Papstzeit besetzte er mehrere 
Kanonikate in Bordeaux mit Verwandten. Unklar bleibt, an welcher 
Kirche in Bordeaux Johannes inkardiniert war. Man wird zun'achst 
an die Kathedrale, S. And&, denken, doch gab es im ersten Drittel 
des 14.Jahrhunderts in der DiGzese Bordeaux weitere acht Kapitel, 
in denen er genauso gut ein Kanonikat innegehabt haben k&nte [lo]. 

4. INHALT DER SCHRIFT 

Johannes de Elsa behauptet, ein Verfahren erfunden zu haben 
[inveni] , das das Rechnen erleichtert. Er ben%igt dazu eine 
rechteckige Tafel aus Blei [plumbum] mit den Seiten 1 digitus und 
13 digiti. Indem zwischen dem 1. und 4., 4. und 7., 7. und lo., 
10. und 13. digitus etwa die Hilfte weggenommen wird [concavavi], 
entsteht eine Rechentafel [plumbum], die fcnf erhabene Stege 
[dentes] in gleichem Abstand aufweist. Diese Tafel wird so vor 
den Benutzer gelegt, daB die Stege nach rechts weisen (siehe 
Fig. 1) [ill. 

Diese Rechentafel kann f& drei Arten der Zahldarstellung bzw. 
des Rechnens benutzt werden: f& das Rechnen mit Sexagesimalbr%hen 
(§2), f$ das Rechnen mit ganzen Zahlen iuxta doctrinam algorismi 
(554-S) und flir das Rechnen mit MCinzeinheiten, sicut computant 

mercatores (56). Johannes schildert in jedem dieser Fglle, wie 
man mit Hilfe von Rechenpfennigen [denarii] Zahlen auf dem Rechen- 
brett darstellt und wie man diese Zahlen dann in schriftlicher 
Form festhslt. 

fir die Bruchdarstellung (81 Ende-52) werden die Stege von 
oben nach unten durchnumeriert. Dann bezeichnet der erste (ober- 
ste) Steg die signa, der zweite die gradus, der dritte die minuta, 
der vierte die secunda und der f;nfte die tercia (51 Ende). Hier 
liegt also die in der Astronomie ;;bliche Sexagesimalteilung der 
Grade zugrunde, wobei ein Signum wohl 30 gradus enthglt [12]. Die 
offenbar unbenannten und untereinander gleichartigen Rechenpfenni,ge 
bezeichnen auf den Stegen jeweils eine entsprechende Einheit. Wer- 
den sie in der Verlgngerung der Stege nach links angeordnet, SO 
erhalten sie den jeweils finffachen Wert; unmittelbar &er den Ste- 
gen geben sie 10 entsprechende Einheiten an. Auf diese Weise be- 
n&igt man maximal vier denarii auf den Stegen, einen links davon 
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und fcnf (bzw. zwei bei den gradus) in den Zwischen&men; dies wird 
allerdings im Text nicht gesagt. Will man die so dargestellte Zahl 
aufschreiben, so mu8 man beachten, da8 man immer bei den signa anzu- 
fangen hat und die Gbrigen vier Sexagesimalstellen von links nach 
rechts in der richtigen Reihenfolge ausfillt; wenn auf der Rechen- 
tafel kein Stein liegt, erhslt die entsprechende Stelle eine Null 
[chifra]. 

Im n&hsten Abschnitt (53) stellt Johannes fest, da6 seine 
Rechentafel nicht nur f% das Bruchrechnen, sondern such f;r das 
Rechnen nach der Lehre des Algorismus oder nach Art der Kaufleute, 
die Ausgaben und Einnahmen in Gnzeinheiten angeben, geeignet ist. 
F% diese beiden neuen Arten mu8 man die Stege umnumerieren, so da6 
der unterste jetzt die Nummer 1 und der oberste die Nummer 5 erhglt. 
Auf diese Weise wgchst der Wert der Zahlen, wenn man vom ersten zum 
zweiten Steg und weiter fortschreitet, nach Art einer quantitas dis- 
creta bis ins Unendliche [ascendit et crescit in infinitum], wghrend 
bei den Sexagesimalb&hen der entsprechende Vorgang--wegen der Nu- 
merierung der Stege im umgekehrten Sinn --nach Art einer quantitas 
continua zu unendlich kleinen G&Ben fGhrt [descendit et decrescit 
in infinitum]. Diese uns etwas gek&stelt erscheinende Argumenta- 
tion, die cbrigens am Ende von 57 wieder aufgegriffen wird, zeigt, 
daB der Autor offenbar die Euklidibersetzung in der Fassung Adel- 
hard II oder Campanus kannte: Dort wird nach den Postulaten und 
Axiomen des l.Buches in einem Zusatz auf den Unterschied von kon- 
tinuierlichen und diskreten Grg@en hingewiesen und erwghnt, daB 
diese bis ins Unendliche ansteigen, jene bis ins Unendliche klein 
werden k&nen [13]. 

54 schildert die Zahldarstellung auf Johannes' Rechenbrett 
iuxta doctrinam algorismi. Van unten nach oben bezeichnen die 
Stege jetzt die Einer, Zehner, Hunderter, Tausender usw.: 
Johannes erwghnt ausd&klich, da6 man diese Reihe fortsetzen kann 
[de pluribus locis, si ponantur ulterius quantum placuerit]. Jeder 
Rechenstein auf einem Steg bezeichnet eine entsprechende Einheit; 
wird er in der Verlgngerung des Stegs nach links auf die Seite 
gelegt [a latere in direct0 ipsius . . . dentis ex parte sinistra], 
so nimmt er den fiinffachen Wert an. Demnach sind--was wiederum 
nicht gesagt wird --maximal vier Einer und ein F&fer mgglich. 
Diese Zahlendarstellung stimmt mit derjenigen auf dem spstmittel- 
alterlichen Rechenbrett vollkommen herein (siehe Fig. 2). Will 
man die so niedergelegte Zahl schriftlich festhalten, so muf3 man 
nur wissen, da@ ein Rechenstein der Ziffer [figura] 1 entspricht, 
zwei Steine der Ziffer 2, usw. Daher kann jeder, der in der neuen 
Rechenkunst erfahren ist, schnell und ohne Probleme eine beliebige 
Zahl darstellen und aufschreiben (55). 

In $6 zeigt Johannes, wie man sein Brett such f% das M&zrech- 
nen nach Art der Kaufleute benutzen kann. Jetzt repr%entiert der 
untere Steg 1 denarius und die weiteren 1 solidus, 1 libra, 20 
librae und 100 librae. Ein Rechenpfennig, der in die Hghlung Gber 
die denarii gelegt wird, bedeutet 6 denarii; cber den solidi be- 
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deutet er 10 solidi und ;;ber den librae 10 librae. Hier liegt 
natcrlich die Unterteilung 1 solidus = 12 denarii und 1 libra = 
20 solidi zugrunde, so da6 Rechensteine in den Zwischenr%nen je- 
weils die Hf;lfte des datiberliegenden Werts angeben. In den Zwi- 
schenraum cber dem Steg, der 20 librae bezeichnet, sol1 kein Stein 
gelegt werden, so daB auf dem 20-librae-Steg bis zu vier Rechen- 
pfennige liegen k&nen. Ein Stein links unter dem ersten Steg be- 
zeichnet 1 obolus [14], ein Stein kber dem fcnften Steg 1000 librae. 
Legt man einen Stein links neben die Stege, die 1 solidus, 1 libra 
und 100 librae bedeuten, so verf&ffachen sie ihren Wert (siehe 
Fig. 3). Jetzt bezeichnen die Stege also die verschiedenen Gnz- 
sorten bzw. gr$ere Vielfache des Pfundes; nach links ger&kte 
Steine erh:hen den Wert auf das F&ffache, Steine zwischen den 
Stegen betragen die Hglfte des Wertes auf dem dafiberliegenden 
Steg. Dies ist genau dieselbe Art des Mcnzbretts, wie sie etwa 
bei Robert Recorde Cl5421 als Merchants' Form auftritt 1151, 
aber such Gnzbretter anderer deutsch-, franz&isch- oder englisch- 
sprachiger Autoren dieser Zeit sind shnlich angeordnet [16]. Be- 
reits im 12. Jahrhundert bezeichnen die Kolonnen auf dem scaccarium 
des englischen Rechnungshofes von rechts nach links d., s., lib., 
20 lib., 100 lib.; allerdings gibt es hier nur Ansstze einer Zehner- 
b&delung 1171. Ob Johannes de Elsa das Verfahren des englischen 
Rechnungshofes oder eine zhnliche Darstellungsmethode kannte und 
Gbernahm, lf;pt sich nicht belegen. Denkbar w&e such, daB er 
Erfahrungen im kurialen Rechnungswesen in Avignon sammelte, das 
damals als fortschrittlich und vorbildlich galt [18]. 

Auch in diesem Abschnitt wird angegeben (56 Ende), da@ ein 
nicht vorhandener Rechenstein die Null [chifra] bezeichnet. Das 
Wesen der Null charakterisiert Johannes, indem er den entsprechenden 
Vers aus dem Algorismus von Alexander de Villa Dei zitiert, aller- 
dings nicht ganz korrekt [19]. 

Der abschliepende Paragraph (137) informiert daGber, da6 Johan- 
nes vier oder mehr gleichartige Rechentafeln angefertigt hat. Da- 
durch, dafi er sie aneinanderlegen kann, ist es ihm m;glich, bei 
Rechenoperationen beide an der Rechnung beteiligten Zahlen und 
such Zwischenergebnisse festzuhalten. Er erwshnt auBer den vier 
Grundrechenarten noch die Darstellung der Zahlen [ponere], Ver- 
doppeln und Halbieren [duplare, dimidiare] sowie Quadrat- und 
Kubikwurzelziehen [radices extrahere in quadratis et cubicis] und 
verweist ausd&klich auf die Lehre des Algorismus [sicut docet 
subtiliter algorismus]. Vermutlich denkt er such hier an die 
Schrift des Alexander de Villa Dei oder an den etwa zur gleichen 
Zeit entstandenen Traktat des Johannes de Sacrobosco, den verbrei- 
tetsten mathematischen Text des Mittelalters. Die vier Tafeln 
ermaglichen es such, die Reihe der B&he (siehe 52) nach unten 
oder die Reihe der na&lichen Zahlen (siehe 94) nach oben fort- 
zusetzen und damit den Vorgang des descendere bzw. ascendere in 
infinitum, den er in 53 erwshnt hat, besser zu veranschaulichen. 
Es folgt in 58 noch eine sehr schematische Darstellung des Re- 
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chenbretts, bei der die Buchstaben wohl signa, gradus, minuta 
und secunda bezeichnen sollen und somit die Einteilung der Stege 
beim Bruchrechnen (52) veranschaulichen. 

5. ~~RDIGUNG DES TEXTES 

Die Schrift des Johannes de Elsa ist die ffiheste in Westeuropa 
entstandene mathematische Abhandlung, in der Zahlen auf einem vom 
Gerbertschen abweichenden Rechenbrett dargestellt werden. UngewGhn- 
lich ist die dreifache Verwendung des Brettes: fir das Bruchrechnen, 
f& das Rechnen mit ganzen Zahlen und fir das cnzrechnen. Da@ ein 
Rechenbrett f& Sexagesimalbfiche benutzt wird, ist originell; die 
Verwendung f& das Rechnen mit ganzen Zahlen und zur Darstellung 
von Mcnzwerten nimmt das Linien- bzw. Gnzbrett. vorweg, wie es 
im 15. und 16.Jahrhundert &era11 verbreitet war. Ob Johannes mit 
Recht behauptet, diese Rechentafel selbst erdacht zu haben, wird 
man heute kaum k&en kznnen, doch spricht manches f% Johannes' 
Anspruch; zumindest ist f$ seine Zeit ein Rechenbrett ungewGhnlich, 
das in gleicher Weise fir die Bruchdarstellung der Astronomen, f& 
das an den Universitgten gelehrte indisch-arabische Rechnen mit 
ganzen Zahlen und f& das Gnzrechnen der Kaufleute geeignet ist. 
Der Autor ist mit den theoretischen mathematischen Schriften (Euklid, 
Algorismus-Texte) ebenso vertraut wie mit der Miinzdarstellung, so 
da6 ich ihm die Ijbertragung dieser Kenntnisse auf seine Rechentafel 
zutrauen m&hte. Auf jeden Fall ist seine kleine Schrift eine Aus- 
nahmeerscheinung innerhalb des mathematischen Schrifttums des 13. 
und 14.Jahrhunderts. 

6. BEMFRKUNGEN ZUR EDITION 

Die Edition gibt den Text der Berliner Handschrift so getreu 
wie mEglich wieder; such orthographische Varianten (z.B. der Wechsel 
-ti-/-ci-) wurden nicht angeglichen. Alle Abkirzungen wurden auf- 
gel&t. Die vorsichtig durchgefchrte Interpunktion sol1 das Ver- 
s&dnis des Textes ebenso erleichtern wie die Paragrapheneinteilung, 
die sich in der Handschrift nicht findet; nur zu Beginn der Paragra- 
phen 2, 4 und 5 wird im Codex der Anfang eines neuen Abschnittes 
deutlich angegeben. Eckige Klammern [ 1 bezeichnen zu tilgende 
Buchstaben, spitze Klammern < > geben Erggnzungen an, vor allem 
an den Stellen am oberen und seitlichen Rand von f.51, an denen 
durch die Beschidigung des Pergaments ein Textverlust eingetreten 
ist. Die Kreuze "r+ in 52 weisen auf einen korrupten Text hin. 

7. EDITION 

(f.5Ov) Iohannes de Elsa canonicus et magister scolarum Bur- 
degalensis invenit hoc opus. 

(81) <I>nveni guendam modum apertius et facilius computandi. 
Recepi enim de guadam tabula plana plumbi guandam partem in lati- 
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tudine unum digitum et in longitudine 13 digitos habentem, quam 
tabulam voco plumbum. Et de duobus digitis aliquantulum largius 
sumptis qui erant inter primum et 4m digitum, et similiter inter 
quartum et septimum, inter septimum et de&mum, et inter decimum 
et terdecimum concavavi et removi fere medietatem, et sic reman- 
serunt in ipso plumb0 5 digiti eminentes et equaliter distantes, 
quos voco dentes. Quod vel quem plumbum sic factum posui in longo 
coram me in tabulario, ita quod,dentes erant versus partem dexte- 
ram. Et per primum dentem qui erat a me remocior, quem locum voco 
primum et superiorem, intelligo signa, per secundum gradus, per 

. tercium minuta, pe r 4" secunda, per quintum, quem voco ultimum 
locum et inferiorem, tercia. 

(52) Computo cum ditto plumbo et cum quibuslibet denariis ad 
hoc aptis sic. Quot ordinate pono denarios in primo dente, tot 
signa intelligo, et quociens a latere in direct0 ipsius 

? 
rimi den- 

tis ex parte sinistra pono 1 denarium, tociens intelligo 5 signa, 
et quociens extra ipsum plumbum supra et prope ipsum primum dentem 
pono 1 denarium, tociens intelligo 10 signa. Similiter quot pono 
denarios in secundo dente, tot gradus intelligo, et quociens a 
latere in direct0 similiter pono 1 denarium, tociens intelligo 5 
gradus, et quociens in ditto loco concave qui est immediate supra 
ipsum secundum dentem pono 1 denarium, tociens intelligo 10 gradus. 
(f.51r) Et simili modo facie et 'ntelligo de minutis, secundis et 
terci<is> et quotuscumque fuerit ;F medius motust vel quibus alius 
numerus. Scribendo ipsum semper incipio a signis, sive in illis 
fuerit aliquid sive nichil. Intelligo semper a parte sinistra 
incipiendo per primum locum signa, per secundum gradus, per ter- 
cium minuta, per quartum secunda, et per quintum tercia. In quo- 
libet enim loco in quo nichil fuerit scribe chifram. 

(53) Quando autem cum ditto plumb0 volo computare quemlibet 
alium numerum iuxta doctrinam algorismi vel sicut mercatores et 
multi alii2homines per denarios, solidos, libras receptorum et 
expensorum computant quaslibet certas summas, tune inferiorem 
dentem dicti plumbi qui erit magis prope me voco primum dentem et 
primum locum, et inde quasi ascendendo procedo et computo sicut 
placet. Nam dicta prima computacio de signis, gradibus, minutis 
et aliis fractionibus se habet per modum quantitatis continue que 
descendit et decrescit in infinitum. Huius autem computacio se 
habet per modum quantitatis discrete que ascendit et crescit in 
infinitum. 

(54) Unde quando computo iuxta dictam doctrinam algorismi, 
quot pono denarios in primo dente, tot intelligo unitates, et 
quociens a latere in direct0 ipsius primi dentis ex parte sinistra 
pono 1 denarium, 
denarium3 

tociens intelligo 5 unitates, et quociens pono 1 
in secundo loco, tociens intelligo 10 et in eius latere 

50, et in tercio loco tociens 100 et in eius latere tociens 500, 
et in quart0 loco tociens 1000 et in eius latere tociens 5000. 
Et sic potest fieri de aliis locis in ditto plumb0 residuis et 
similiter de pluribus locis, si ponantur ulterius quantum placuerit 
procedendo et multiplicand0 per decies, cencies et milies ponendo 
in quolibet loco precedenti vel sequenti unum vel plures denarios. 
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(55) Quia sicut secundum algorismum prima figura significat 
1 et secunda duo et sic de aliis secundum dictum modum quemlibet 
numerum augmentando, sic est hit quod 1 denarius positus in quo- 
cumque loco significat idem quod significat prima figura dicta, 
et duo[s] denarii idem quod secunda figura, et sic de aliis et 
in quolibet predictorurn locorum sicut dictum est. Unde quilibet 
discretus in hat sciencia secundum (f.51v) <algorismum> poterit 
apercius et cicius solito quemlibet numerum com<puta>re, poterit- 
que ipsum postea cum dictis figuris algorismi scri<bere> sicut 
fieri consuevit. 

(56) Si vero prout dictum est volo compu<ta>re sicut compu- 
tant mercatores, quociens pono 1 denarium in primo dente, tot 
denarios intelligo, et in eius latere aliquantulum inferius tot 
obolos, et quociens pono 1 denarium in ditto loco concave sequenti, 
tociens intelligo VI denarios, et in secundo dente tot solidos et 
in eius latere tociens V solidos <et in loco concave> sequenti 
<X> solidos,4 et in tercio dente tot libras et in eius latere 
tociens V libras seu C solidos et in loco concave sequenti tociens 
X libras, et in quart0 dente tociens XX libras. In cuius latere 
net in loco concave sequenti net eciam in latere eiusdem loci con- 
cavi vel cuiuslibet alterius predicti loci concavi nichil pono, et 
in quint0 et ultimo dente tociens C libras, et in eius latere 
tociens 5 libras, et in loco supra et prope ipsum quinturn dentem 
tociens intelligo Mm libras. In quolibet predictorurn locorum si 
nullus denarius sit positus, intelligo ac si secundum doctrinam 
algorismi posita esset ibi chifra, de qua in ipso algorismo di- 
citur sic: 

Nil5 chifra significat, sed dat significare sequentem. 
(57) <F>eci eciam 4 vel plures consimiles plumbos, ut cum 

ipsis ponendo unum plumbum in direct0 alterius, vel scribendo in 
uno plumb0 numerum addendum, subtrahendurn, multiplicandum vel divi- 
dendum, ut levius possit retrahi ipse numerus multiplicans vel 
dividens et alias cicius et facilius secundum quemlibet propositum 
numerum possem ponere, addere, subtrahere> duplare, dimidiare, 
multiplicare, dividere ac eciam radices extrahere in quadratis et 
cubicis, sicut docet subtiliter algorismus. Possem insuper se- 
cundum predictos duos modos computandi, descendendo scilicet vel 
ascendendo, ponendo amplius unum vel plures plumbos quemlibet 
numerum [.q.] in infinitum sicut predictum est diminuere vel 
augere, necnon et omnia alia facere que necessaria essent ad 
computaciones huiusmodi faciendas. 

(58) Et hec est forma plumbi. 

S G M S c-0 
I I I I I 

Apparatus criticus 

1. et quociens-intelligo] om. MS, marg.add.Msl 
2. expensorum] expensarum MS 



HM 10 Unbekannte Abhandlung iber das Rechenbrett 445 

3. tociens intelligo-1 denarium] om. MS, mar .add.Ms' 
4. <et in loco>-solidos] om. MS, marg.add.Ms 9 

5. Nil] correxi ex Hit (cf. Alexandri de Villa Dei algorismum) 

ANMERKUNGEN 

1. Einen guten ijberblick geben Menninger [1958, Band 2, 141- 
2041 und Pullan [1968]. Die umfangreichste Materialsammlung cber 
Rechenbrett und Rechensteine enth&t Barnard [1916]. 

2. eber die Gerbert zugeschriebenen Abakusschriften und die 
Werke seiner Zeitgenossen und Nachfolger informiert am umfassend- 
sten Bubnov [1899, pars I, 1, und App. I, B-E]. 

3. Der Dialog Gber das k&igliche Schatzamt [Dialogus de 
scaccario], der von Richard von Ely, dem Schatzmeister Heinrichs 
II., im 12.Jahrhundert verfaBt wurde, erw;hnt in Buch I, Kap. 1 
such das in guadratische Felder eingeteilte Tuch auf dem Rechen- 
tisch [scaccarium] und unter den Beamten such den Rechenmeister 
[I 5: calculator]. Die Darstellung der Mcnzen auf dem Rechentisch 
durch calculi erinnert an das Gnzbrett im 15./16.Jahrhundert, doch 
sind die Kolonnen vertikal angeordnet. Die Textdeutung ist aller- 
dings in Einzelheiten umstritten. Siehe [Siegrist 1963, 292-295; 
Johnson 19501. 

4. Nach 2.238 in der Ausgabe von Steele [1922]. 
5. Iste liber est Mri . Baptiste de polezijs de mutinis or- 

dinis predicatorum quem emi pecunijs mihi ab ordine concessis anno 
domini 1480. 

6. Siehe den Nachdruck der Phillipps-Kataloge durch Munby 
[1968]. 

7. Nr.52 im Auktionskatalog: Bibliotheca Phillippica. Cata- 
logue of a further portion of the famous collection of classical, 
historical, topographical, and other manuscripts and autograph 
letters of the late Sir Thomas Phillipps . . . . June 1898. 

8. Zugangsnummer: act. 1898,30. 
9. Ich danke Frau Dr. U. Lindgren und Herrn Dr. H. M. Schaller, 

beide Gnchen, fir ihre Nachforschungen her Johannes de Elsa. Die 
folgenden Angaben beruhen auf ihren Informationen. 

10. S. Seurin in Bordeaux (Stadt), S. Romain de Blaye, 
S. Vincent de Bourg, Saint Emilion, S. Pierre de l'Isle, S. Pierre 
de Vertheuil, Sainte-Marie-Madeleine de Pleine Selve, Saint Martin 
de Villedraut. Siehe [Guillemain 1974, 62, 711. 

11. Ita quod dentes erant versus partem dexteram. Dies scheint 
im Widerspruch zur Vorschrift zu stehen, die Tafel in longo coram 
me zu legen, und bedeutet such eine gewisse Unhandlichkeit, da der 
oberste Steg weit vom Rechner entfernt ist. Andrerseits glaube 
ich, da8 der weitere Text keine andere Interpretation zulgfit, da 
die dentes als superior bzw. inferior bezeichnet werden und ich 
die Darstellung der Zahlen, wie sie im folgenden geschildert 
wird, nur mit dieser Anordnung in Einklang bringen kann. Ich 
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bin mir der Problematik dieser Interpretation bewuBt, doch $rden 
sich such bei einer anderen Lage der Rechentafel die Aussagen 
nicht grundsstzlich andern. 

12. Der Text erw'dhnt nicht die Umrechnungsfaktoren. 
13. Campanus (Text nach der editio princeps, Venedig 1482): 

Quanta est aliqua quantitas ad quamlibet aliam eiusdem 
generis tantam esse quamlibet tertiam ad aliquam quartam 
eiusdem generis in quantitatibus continuis: hoc univer- 
saliter verum est sive antecedentes maiores fuerint con- 
sequentibus sive minores. magnitudo enim decrescit in 
infinitum. in numeris autem non sic: sed si fuerit primus 
submultiplex secundi: erit quilibet tertius eque sub- 
multiplex alicuius quarti: quoniam numerus crescit in 
infinitum: sicut magnitudo in infinitum minuitur. 

Der Text bei Adelhard II lautet ghnlich. 
14. Der Umrechnungsfaktor zu den denarii wird nicht angegeben. 

Vermutlich ist 1 denarius = 2 oboli, mijglicherweise such = 4 oboli. 
15. Siehe die ausf:hrliche Darstellung bei Barnard [1916, 263- 

2661. 
16. Siehe [Barnard 1916, part III: Methods of casting with 

jettons]. Die Einteilung des Pfundes in 20 solidi und 240 denarii 
galt im Mittelalter offenbar in ganz Europa; siehe [Engel & Serrure 
1905, 949-954, 1174-1179; Friedensburg 1926, 60-69; Luschin 1926, 
193-2061. Ich gehe hier von der "normalen" Umrechnung der M&z- 
einheiten aus und sehe von Abweichungen ab, die durch den &nzfuB 
entstehen k&nen. 

17. 10 s. kijnnen durch einen halben Silberpfennig, 10 lib. 
durch einen halben Goldpfennig dargestellt werden; siehe [Siegrist 
1963, 2931. 

18. Siehe [Guillemain 19781. Der ehemalige Vatikanische Bib- 
liothekar A. Paravicini Bagliani, der eine Biographie von Papst 
Clemens V. vorbereitet , gab auf schriftliche Anfrage allerdings 
die Auskunft, daf3 er einen Johannes de Elsa nicht kenne. 

19. Zeile 7 in der Ausgabe von Steele [1922]: Que nil signi- 
ficat; dat significare sequenti. In der Berliner Handschrift heiBt 
die entsprechende Stelle auf f.47r: Nil chifra significat, dat si- 
gnificare sequenti. 
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